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V o r r e «l e. 

Man kann wolil mit Recht behaupten, dass 

kelii bibl. Buch ofter konimentirt und nach inelir Sei- 

ten beleuchtet worden ist, als das sogenannte Hohe 

Lied Salomo’s. Wciin daher zu hundert imd melir 

Kommentaren liber dasselbe ein neuer erscheint, so 

kann man vdn einein solclien mit Recht verlangen, 

dass er entweder seincin Gegensfande eine ganz iieuo 

Seite werde abgewonnen, oder, wo dies nicht, eino 

der friiliern Total-Anscliaiiungen griindlicher aiisge- 

baut, oder doch wenigstens die Erklarung im Ein- 

zelnen werde gefordert haben. Kiirz die neiie Ar¬ 

beit wird sicli auf keine Weise einem Vergleiche des 

in ihr Geleisteten mit den Leistimgen friiherer Exe- 

geten entzielien kdnnen. Da nun aber scliwerlich 

Jemand bei der lieut zu Tage so ungemein grossen 

Erweiterung des Terrains Tlieologischer und Orien- 

talischer Wissenscliaft Alles gleich ginindlich selbst 

gelesen, oder docli nicht durchforscht haben wird, 

Niemand a])er besser, als der unbefangene und recht- 

schalFene Schriftsteller selbst, den Standpunkt ken- 

nen kann, welchen seine Arbeit zu den friiheren 

liber denselben Gegenstand einnimml: so beabsichtigt 

der Verfasser, lieber iiier gleich selber anzudeuten, 

was er sich durch vorliegende Schrift im Gegensatz 

zu den friihern zu errcichen vorgesetzt und bemiiht 
* 



hat, imd was demnach der geneigte Leser ilberliaupt 

zu finden hofFen darf. 
Vorliegende Arbeit verfolgt sowobl in Riicksicht 

auf den Text als soldien, wie in CetreiF der 

Exegese eine durcliaus kritische Tendenz. Zuvor- 

derst den Text anlangend, so hat zwar schoii seit 

Richard Simon eine Anzahl von Erklarern des II. L. 

dieselbe Richtung genominen, aber ibre Kritik ist 

dock niir Theils eine in iliren Erfolgen durcliaus 

me hr negativ geartete, Theils halt sick dieselbe 

auch noch zu sehr in allgemeinen, nebelhaft ver- 

schwimmenden, oft unrichtigen Kontouren. DerYer- 

fasser nun hat einige Schritte weiler zu 4]um ver- 

sucht, indem er einerseits jener negativen Krilik zu 

/ scharfen und klaren Umrissen, welclie sick bis auf 

das Einzelnste erslrecklen, zu Yerlielfen bemiiht ge- 

wesen ist; andrerseils aber, was jene Exegeten 

sammtlich unterlassen haben, auch bedaclit war, das 

so negativ Gewonnene, so weit es dessen Elemenle 

selber gestatteten, wieder positiv zu konkrelen Ge- 

stalten aufzubauen^ der Art, dass er Getrenntcs zu 

'vereinigen, Abgerissenes eveiitualiter als Glosse u. dgl. 

aufzuweisen; und endlich, was ebenfalls bisher Nle- 

mand vermuthete und versuclite, darzuthun geslrebt 

hat, wie das H. L. zu seiner jetzigen Gestalt gekom- 

nien ist. 

Was sodann die Erklarung des so gewon- 

nenen Textes betrilft, so ist auch bier wieder, und 

zwar gegen die Sitte Alttestamentlicher Exegese, zu- 

ersl rein negativ-kr it is ch verfahren worden, 

d. h. es ist ausser den Konsonanten des Textes und 

der Masorethischen Kenntniss des Ilebraischen Yields 

fiir ausgemacht angesehen worden. Denn nach dem 
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in der Eiiil. Auseiiiaiulergesetzten kann der Verf. das 

exegetisclie Moment in der Masorelliisclien Pimktation 

niir als einen zieinlicli spiiten und zugleich nur mit- 

telniiissigen Kommeiitar zum Bibeltexle anselien, der 

diircliaus auf keiiie grossere Aiitoritat, als die Er- 

kliirungen andrer Interpreten Anspruch maclien kann. 

Aber aucli positiv sind wir bier wieder weiter 

gegangen, indeni wir einerseits jedes einzelne Ge- 

dicht unsrer Sammlung seiner besondern Kiinstgat- 

tung imd Litteratur-Epoclie zii iiberweisen; so wie 

ferner eine diircligreifende wissenscliaftliclie Aiiord- 

iiung nacli Form und Inlialt lierziistellen versucbt; 

andrerseits ims genotbigt gefubit baben, manche, 

sonst im Bereiche der Exegese des A. T. neue, aber 

diircli die besondere Natur einer Anzabl von Ge- 

dicbten noting gewordene Entwickelungen, namlich 

iiber Scenerie und Personen (s. die Eink), einzu- 

fiibren. — 

In Bezug auf alle diese Leistungen, wenn sie 

luimlicli vor dem Fonini der Sachverstundigen diesen 

Namen zu verdienen im Slande seiii sollten, wagen 

wir niclit, die etwanigen Richter unsrer Arbeit uni 

Mikie anzuspreclien. Denn wir denken zu gross von 

der Wissenscbaft, als dass wir glauben sollten, es 

koniite deiien, die in ihrem Interesse arbeiten, in 

diesen wiciitigen Dingen durcli die Finger geselien 

werden. A])er fiir folgende Eigenscliaften unsrer Ar¬ 

beit glauben wir schon besser die llumanitat unsrer 

geneigten Leser in Anspruch nehnien zu diirfen. 

Aamlich zuvorderst, wenn keine griindliche Exegese 

so wenig fiir Gramm, und Lex., als fiir den Zusam- 

menhang und inlialt, treffender Citate und gut gewiilil- 

ter Parallelen wird eiilbehren konnen: so befiirchleu 
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wir docli fast, (lass vorliegender Kommentar deni 

Tadel der Ueberladung an manchen Slellen niclit wird 

eiitgelien koniieii, iiiid dass dadurcli eine, soiist fiir 

eiiicii Sclimiick zu eracliteiide Eig-enscliaft in das Ge- 

genllieil verwandelt sein diirfte. Indessen da fast 

alle Cilate und durchg-an^ig die Parallelen aus andern 

Morgen- und Abendlandisclien Scliriftstellern, miser 

Eigonlhum, und zuin Tlieil durch grosse Miihe er- 

worben sind, so mochten wir, da wir’s nicbt braucb- 

len, cinerseits nicbt karg sein; waren aber auch 

andrerscits zu scliwach, das Uebermaass des dock 

nur fiir den gcgenwartigen Zweck Zusanimengetrage- 

nen ohne Weilcres iiber Bord zu werfen; ziunai 

wir glaubten, dass grade durch die Meiige von Fa- 

rallelen aus alien Lilteratur-Epochen Orientalisclier 

Diciilkimst dem biuifig nocb oliwaltendcn ziilien Zwei- 

fel iiber das Dasein der belrelTenden Dinge iin I!. L. 

besser begegnet; ausserdem aber auch vielleiclit fiir 

andere Disciplinen ein gelegenliicber Gebrauch da- 

von geinacbt werden diirfte. — Sodann ist mog- 

lich, dass wir — obwohl dies grade natiirlich we-- 

niger ini Stande, zu beurtheilen — bei der Beant- 

wortung manclier andern Frage, z. B. in der Ent- 

ivickelung der Scenerie und Personenverlialtnisse, zu 

spitzfmdig geworden sind; so wie sich vielleiclit 

auch unter den zahlreiclien neuen Erkliinuigen, die 

uns iiotliig diiiikteii, nianche als unlialtbar erweisen 

kaiin. Indessen werden diese' Dinge urn so leichter 

Phitscliiildigung fiiiden, als auch sonst wolil das Neuo 

nicli'i olme Beiniiscluing von Falsclieni zu sein pflegt, 

Endlicli haben wir die alien Uebersetzer des 

ll. L. noch ein Mai, aber nach alien Einzelnheiten 

genau Revue passiren lassen. Wenn Aehnliches nun 
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freilicli aiicli schoii Ilufnagel im l^epertorium fiir 

Oriental. Litteralur gelhaii (aber den Aethiopier gar 

niclit beriicksiclitigt hat), so ist docli dabei folgender, 

sich aus der eigentliiimlichen Textesbeschaffenlieit. 

nanienllich den zalilreiclien Wiederholungen mid sich 

ahnlichen Steltcn im II. L. ergebende, interessante 

•Gesichtspunkt bisher liiibeachtet geblieben. Wenn 

namlich l)ei andern bibl. Schriften die Accnratesse 

nnd Gewissenhaftigkeit des Uebersetzers nur aus der 

GegenLiberstellung von Text und Uebertragung zu 

ersehen ist, so giebt hier die Vergleichimg von 

Uebertragungen der ahnlich - oder gleichlantenden 

Textesstellen bei jedem einzelnen Uebersetzer, nn- 

tereinander, noch eiii zweites Moment fiir die Be- 

iirtheiliing immer des lelztern nach jenen Leiden 

Eigenschaften. Diesem Punkte nun haben wir bei 

imsrer von Neuem angestellten Vergleichimg der al¬ 

ien Interpreten, obwohl auch keine andere hierbei 

nbthige Riicksicht verabsaumend, eine ganz beson- 

dere Aufmerksamkeit zugewandt; jedoch alles Hier- 

hergehorige in einen Anhang verwiesen, urn den 

geneigten Leser nicht alle Augenblicke mit diesen, 

streng genommen nur mittelbar zu unserm Them a 

gehbrigen Dingen zn beliistigen, zugleich aber auch 

denen, welche an dergleichen Untersuchungen ein 

geringeres Interesse nehmen, das Ueberschlagen 

desto leichter zu machen. 

Was iibrigens die Vergleichimg der diesem vor- 

angegangenen Kommentare betrifft, so war die erste 

Ausarbeitung des vorliogenden auf eine ausfiihrli- 

chere Beurtheilung anderer Ansichten berechnet, na- 

mentlich war der bei aller Bestreitbarkeit geistrei- 

chen und mit scharfer Konsequenz durchgefuhrten 
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BearbeitiiiiG; des gelehrlen Ewald eine besondere 

Aiifmerksamkeit ziigewandt worden. Dock Iiabeii 

wir iins, imi eine mogliclist geringe Bogenzalil zit 

erlangen, iiaclimals nur auf das Nothigste dieser 

Binge beschranken iniissen. Der in der Einleitimg 

gegebenen skizzirten Aiifzahlung friiherer Koinmen- 

lare bitten wir folgenden Titel hinziizufugen: Blau — 

Der Unsclmld Kampf und Sieg. Ein exegetiscli-kri- 

tisclier Yersiich iiber das Holie Lied. Thorn, 1842, 

Lambeck. 8. 

Die meistens nur in Textes-Zalileii vorkom- 

mendcn and unten aufgefUhrten, nicht hanfigen Druck- 

verselien bitte icii den geneigtcn Leser niit meiner 

Entfernnng voin Druckorte zu entschuldigen, so wie 

dieselben, weil sie in kritisclier Riicksiclit besonders 

storend sein konnten, vor Lesung zu eigner Bequem- 

lichkeit gefalligst zu verbessern. 

So nidge denn auch dieser neue (nacli zwdlf- 

jahriger Hintansetzung unsers bibl. Buches), wohl 

zeitgemasse Kommentar das Verstiindniss dieser asthe- 

tiscli eben so liebliclien, als culturhistorisch interes- 

santen, so wie exegetisch so schwer fasslichen Schrift 

ein Wenig fdrdern Iielfen. 

I^er ¥crfasser. 
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Ged. od. Stiick 1 (I,), 9. = Erstes Stiick v. 9., die rdm 
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de W. de Wette. 

Ddderl. Doderlein. 
Dop. Dbpke. 
Ew. Ewald. 
Fab. Arch. Faber Archaologie. 
Gesen. oder Ges. Gesenius. 
Grot. Grotius. 
Herd. Herder Lieder der Liebe in di 

Ausgabe von 1827. 
Hufn. Hufnagel. 
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Merc. Mercier. 

Mendels. Mendelsohn. 

D. Mich. David Michaelis. 

Pauli. Paullus. 
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Treni. Tremellius. 
Umbr. Umbreit. 

Velth. Velthusen. 
Ab. Esr. Aben Esra, 

Abulv. Abnlvalid. 

Arb. Araber, Arab, Uebersetzung. 
Hieron. Hieronymus. 
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Saad. Saadia Gaon. 
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Sym. Symmachus. 
Syr. Syrer, Syr. Uebersetzung. 
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Rosenm. Morg. pder M. = Rosenmiiller AUes nnd Nenes Morgenland, 

Pauli. Reiss. 

Pet. Bel. 

Ztsch. f. d. K. 

Panllus Sammlung von Reisen. 

Peter Belon. 

Ewald Zeitschrift fiir die Kunde des 

Morgenlandes. 

Die bier nicht ausgefiihrten vollstandigen Titel vorsteliender 

Bucher linden sich Tbeils in der Einl. §, 7., Theils in den Arcbao- 

logien und Einleitungen in’s A. T., Theils sind sie bekannt. 
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l^inleitung. 

Erster Abschnitt. 

Beschaffenheit dea Textes d&a H. h. 

§. 1. Das sogenannte Hohe Lied entliiilt folgende 
Textesstucke: 1) Yierzehn Tollst^ndige Gedichte; 
2) Fragmente, die bis auf eins wieder zu drei 
vollstandigen Gedichten zu Yereiiiigen sind,— 
also im Ganzen siebenzehn Stticke, welche als- 
daiin YOU einander unabbangig mehren Diclitern 
Yerschiedener Zeiten ihre Entstehnng Yerdan- 
ken; 3) zwei spatere Erganznngen zu zweien 
YOU ilineii; ferner 4) Glossen zu Stellen in meh- 
reu jener siebenzehn Gedichte; endlich 5) nn- 
adite Wiederholungen daraus; — Bestandtheile, 
welclie ein spaterer Bearbeiter nach gewissen 
Prinzipien zu dem jetzt Yor uns liegenden Gan¬ 
zen zusammengesetzt und in der Ueberschrift 

rjabujb T'UJ fiir ein Erzeugniss Sa- 
lomo’s ausgegeben hat. 

Bestandtheile des Buches. 

1) Vollstandige Gedichte imH.L. sind folgende; 
1) Cp. I, 2—4. inch 
2) - - 5—8. incl. -• 
3) - - 9 — II, 7. incl. !-;i- 
4) III, 6 — 11. incl. 
5) - IV, 10—V, 1. incl. ■ . 

6) - V, 8 —VI, 2. incl. 
7) - VI, 8 — 9. incl. 
8) - - 10—VII, 1. bis zu dem Worte *^3 incl. 

.9) - VII, 1. YOU an bis y. 7. incl. 
1 

f 



2 Einleitung. Erstcr Absdinitt. 

10) Cp. YII, 8 —11. incl. 
11) _ - 14 —VIII, 2. iucl. 

12) - VIII, 5. Toil nnn an bis v, 7, Oinj. 

13) - - 8—10. 
14) - - 11 — 12. 

2) Bruchstiickc: 
1) Cp, n, 8 — 17, 

2) - - 15, 
3) - III, 1—4, 

4) - IV, 6. 
5) - -8 — 9. 
6) - V, 2 — 7. 
7) - VI, 4 — 5. bis 

8) - VIII, 13. dieWorte d'^'ninn (S. jed. 
Komni. Stiick 3. T. VIII, 13.) 

Von dieseii Fragracnteii gelidreii znsammeii, jedocli iiiit 
Aiissclicidiiiig der zngleicli dariii eiitlialteiieii iind aiif sie bc- 
ziigliclieii Glosseu uiul Wiedeilioluiigeii, folgeude: 

(1) II, 8 —17. excl. V. 15. 

. 15) IV, 6. 
t VIII, 13. die aiigegebeiien Worle. 
(2) III, 1-4. 

V, 2 — 7. 

■ ; ’ 3) IV, 8-9. 
VI, 4—5. bis 

Bill zu keiner Stelle iinsers gaiizeu H. L.’s passeudes 
Brucbstiick ist: 

18) Cp. II, 15. 
Aus der Abgerissenlieit dieses Stiickes enviiclist aber 

der oben aufgestellteu Ansicht iiber das H. L. keiii Scliaden. 
Brucbstiick ist Brucbstiick. Hier aber handelt sicb’s iiicht 
urn exegetiscbe Kunststiicke, sondern urn Wabrbeit. Wer 

hat z. B. mit den Fragmenten der Griecb. und Rom. Litt. je 
etwas Anderes zu beginnen versiicbt, als sie fiir das, was 

,sie sind, namlicb Fragmente, zu erkennen und anzunehmen. 

Anm. Sonstige Beispiele Ton Trennungen zusammenge- 
Iioriger Stiiclu^ im Bereiche der Alttest. Scbrifteu finden 
sicli bei Ewald Ztscbrft. f. d. Morgenl. I, 330.; ferner in: 



Bestandtheilc dcs Buclies. 3 

Tiibingcr Qiiartalsclirift Jhrg. 1837. S. 506., woselbst Mo¬ 
vers iiachweiset, (lass Jes. XXIII. aus Jerem. an seine 
jetzige Stelle gekommen sei. 

3) ErgUnzniigen siiid: 
19) IV, 1 — 7. excl. V. 6. 
20) 'VII, 12. 13. 

v()n ilenen die erste Stelle, das ris*’ ii. ff. in Cp. I, 15.; 
die zweite das von niis wiederhergestellte, iiacli oLiger Ziili- 
liing fiuifzelmte, iiach der Zaliluiig iui Komra. (S. §. 14.) 
drilte Gedicht ergaiizen soli. 

4) ileine Glossen (im Gegensatz zii den gemiscliten, 

s. nnt. ad 6i)- — Diese Iiaben ira H. L. eiiie doppelte Be- 
scliaffeiilicit. Sie siiid eiitvveder ueu erfuiideu, oder ans 
sclion vorliegeiiden dazu geeigiieteii Textesstellen Beliufs der 
Glossirimg eutlelint. Originelle Glossen sind 1) SDiTO) 
•'5n\-.‘nr! (sc. in VI, 5. zu '’ininnb in IV, 9. 
(Ged. 15. nacli der Zalilniig des Komm.). — 2) in 
VI, 2. zn in V, 13. (Komm. Ged. G.). Eiitleliiite 
Glossen sind folgeude: 3) in IV, 1. zn 
in I, 15. (IV, 1.) eutlelint ans IV, 4. (S. Komm. Stiick 2.). — 
4) r!70''N in und zn VI, 10. eutlelint ans VI,,4. 
(Ged. 16.). — 5) 'jSin (mN'nb) in 
VI, 11. zn brtin ebendas. entleliiit aus VII, 13. (Erganz. 
Nro. 4.). Vielleiclit ist eiidlicli 6) das mb''b3 in der sicli 

in III, 1. (Ged. 9.) findenden Glosse mbib;! bi!' zn 

857 ■'isbl nstui in V, 2. entleliiit ans III, 8. — 

Anm. Erstens: originelle Glossen fiiiden sicli ansser 
den obigen iiocli elf an der Zahl im H. L.; weil dicselben 
aber iiiclit zn ileii reinen gelidren, sondern sicli in einer 
ganz eignen Gattuiig von Textesstiicken findeii, konnen sie 
erst nntcn ad 6., woselbst von iliiieu die Rede, anfgezahit 
werden. Zweitens: die drei ersten der oben bezeichiie- 
teii seeks Glossen befindeii sick im Bereicke der Gedickte, 
zn denen sie Glossen sind. Brittens: die dritte uiiter den 
entleknten Glossen entliklt (S. den Komm. Stiick 16. 
V. 11.) zngleicli wieder eine Glosse, iiilmlick das Frage- 
wort n in VI, 11. fiir in VII, 13. Jedock nntersekei- 
det sick diese Glosse in nnd zn der Glosse dergestalt von 
den iibrigen so ebeu aufgezaklten und den nock iiiiten ad 6. 
namkaft zn maclienden, dass, wakreiid jene alleskmmt iiur 

1 * 



4 Einleitung. Erster Abschnitt. 

originale Textesstelleii erklUren, diese etwas nicht ziim 
originalen Texte GeliOriges, sondern selbst sclioii Uiiilchtes 
crbrtert, so dass sie also aucli niclit unler den iibrigeu 
Glosseii initgeiianiit werden diirfte. 

5) Reine Wiederholungen (S. ad 6.). Wiederlioinngen 
kouuen cntweder Jicbt oder uiiadit seiii. Im ersten Falle sind 
sie so beschafTen, dass sie eiii Dichter absiclitlicli irgend 
eines Effektes balber anwaiidte, wie im Refrain; z. B. in 
Cp. I, V. 3. 4. (unt. Stiick 12.), oder in andern Fallen, z. B. 
Komm. Stiick 1. (Cp. I.) v. 15. und die dort angefiihrteu 
Stellen. Hier liaiidelt es sicli iim unachte Wiederholungen, 
d. h- solche, die nicht znm urspriinglichen Texte gehbren. 
Bergleichen sind folgcnde siebcn: 

Wiederholnng: 

IV, 1. bis dm’’ 
vm, 3. 
III, 5. 
IV, 6. dasselbc. 
Ill, 3. dass. 

VI, 5. dass. 
VI, 7. dass. 

Original; 
1) I, 15. 
2) II, 6. 
3) II, 7. 
4) TI, 17. von bis f'bbiin 
5) V, 7. von bis T'yn 

6) IV, 1. von bis 
7) IV, 3. von nir-r.d an 

Anm. Von diesen Wiederholungen ilchter Textesstiicke 
miissen ziivorderst die so eben nnter den cntlelinteu Glossen 
aufgezahlten nuterschieden werden. Denn obvvohl letztere 
cbenfalls Wiederholungen sind, so haben beide Gattungeu 
dennoch riicksichtlich ihres verschiedenen Zweckes eine 
vvesentlich von einander verschiedene Natur, sofern die 
eine Behufs der Glossirung, die andere Behiifs der (im- 
ten §. 6. zii besprechenden) Korn position (vgl. §. 2.) 
geraacht wurde, jene Gattung also nnmittelbar und in ge- 
wissem Siniie auf achte Weise mit dem urspriinglichen 
Texte in Beziehung steht, diese dagegen nur sehr mittelbar 
und unacht. Uebrigeus fiuden sich Beispiele von unaditeu 
Wiederholungen auch sonst in den Alttestamenll. Schriften, 
z. B. Ps. 14. und 53.; 40, 14—18. und 70. Eine treff- 
liche Analogie aber zu dieser ganzen, so eben besprochenen 
Beschaffenheit misers Textes geben die Ilias und Odyssee, 
wie sie jetzt vor uns liegeu. Jede dieser Epopben enthalt 
fast dieselben Bestandtheile, als woraus miser bibl. Buch 
besteht; es felilt darin nicht an ganzen, selbststandigen 
Gesangen, an getrennten urspriinglicli zusammengehbrigen 
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Fragmenten, Wiederholungen Behnfs besserer Verknilpfuiig 
u. dgl., wie man dies in der trefflichen Arbeit W. Mul¬ 
lers: Homerisclie Vorschule mit Melirem bewiesen imd 
ausgefiihrt finden kann. 1st dock aiich das Nibeliingen- 
Lied (nach Lachmann), der angelsadisisclie Beowulf (nach 
Ettraiiller), vielleicht auch die Gudrnn und Aehnliclies aus 
dieser Litt. aiif illinliche Weise eutstaiideii. 

6) Gemisclite Glosseii oder gemisclite Wiederholungen, 
Oder Glossen in Wiederholungen. — GegenwSrtige Rubrik 

enthalt eine hochst merkwiirdige Gattung von Textesstiicken, 
eine Gattung, welche in der Gescliichte der Alttestamentl., 
ja vielleicht jeder andern Kritik dnrchaus einzig in ihrer Art 
ist. Biese Stiicke sind nanilich so beschalTen, das^ sie Glos- 
sen, und zwar diese zugleicli iinmer in einem oder mehren 
Satzen enthalten, welche mit dem entweder unmittelbar oder 
in einiger Entfernung urn das, oder bei dem zu glossi¬ 
ren den Wort sich findenden, je betfeffenden Satzen gleich- 

lauten. Nach den Glossen, welche entweder exegetischer 
Oder grammatischer Art sind, disponirt, zerfallen diese 
Textesstiicke in zwei Abtheilungen von 8 exegetischen und 
3 grammatischen (die drei letztern) Glossen. — 

Das glossirte Original, daruntec Glosse, darnnter 
die wiederholte Stelle: die wiederholende Stelle^ 

1) II, 14. die Imperative YIII, 13. 

2) II, 16. VI, 3. (•'3N') 
der tibvige Vers 

3) II, 17. ijd 
••nicb bis 

4) II, 17. 

6) III, 6. ribs’ DNT •’^3 
dass. und "imisn ■jn 

6) IV, 1. 
der ganze tibrige Vers von an dass. 

7) IV, 2. mmitpr: VI, 6. tvnirr 885*3 
der ganze tibrige Vers dass. 

8) V, 1. 83> "ipn riSiU-* "pj? Ill, 1. n“ib'’bn by 
das vorletzte Glied in V, 7. dass.imletztenGlieded.V. 

dass. 
VIII, 14. “jb 88181 •’in 883 

dass. 

VIII, 14. c*’3m 
dass. 

VIII, 5. 8818 by npD8n8 

dass. 
VI, 5. 85''b58 13 
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9) II, 7. 
tier gauze iibrige Vers 

Das glossirte Original, dariinter 

die wiederliolte Stelle: 

Glosse, darunter 
die wiederholeiide Stelle: 

VIII, 4. n2 
dass. 

10) II, 14. VIII, 13. *]bip5 

11) V, 1. das Siiff. Tm 
(ir;)^nNi:tt Nbi (in)"n:i5p3 

dass. 
HI, 1. das Snff. T 

(i)^ns<i£72 NbT (i)^nujp3 

Anm. Aclitzeliu Glossen also im Ganzeii linden 
sich im H. L. — Was nun deren Entsteliiingsart anlangt, 
so lasst sich eine melirfache denken. Zuerst konnte diese 
Oder jene, z. B. die Glosse in der (fiinften) Glosse ad 4., 
YOU unserm Redactenr selbst stammen, vgl. die Aimi. ad 4. 
und den Komm. Stiick 16. v. 11. — Sodann konnen 
einige Ton ilinen, z. B. die ad 4. genannten entlehnten 
Glossen, so wie die fiinfte und aclite der so eben ange- 
fiilirten, einzig und*allein nur erst nacli aufgeschriebe- 
nem Texte (vgl. §. 12.) entstanden sein. Die iibrigeii kon- 
iien zwar und sind am Naturliclisten walirscheiiilich auch 
erst alsdann entstanden; gleicliwohl ware moglich, dass 
einige, namentlich die grammatischen Glossen, auch sclion 
vor aufgeschriebenem Texte existirt hatten. Diese waren 
alsdann in Riicksicht auf die zu ihnen gehbrigeii Original- 
stellen natiirlich nicht sowohl als Glossen, soiidern viel- 

^ mehr vor der Aufzeichnung als Sprech-, nach derselben 
als Lesarten zu betrachten (S. jedoch Einl. §. 12.). Bei 
der einzigen Glosse ad 4, 5. (vgl. Komm. Ged. 16, 11.) 
lasst sich mit Sicherheit annehmeu, dass ihr Erliiider im 
Aram. Zeitalter gelebt haben miisse, weil er den Ausdruck, 
welchen er erklaren will, in Aram. Bed. nimmt. Analo- 
gien zu den Glossen unsers Bucks linden sich auch in an- 
dern Alttestamentl. Schriften, z. B. Jesaias Komm. von 
Gesen. §. 8., von Hitzig Einl. XXXVI.; in der Genesis 
nach Hitzig Begriff der Kritik S. 167., wogegeu vgl. je¬ 
doch Bolileii Komm. an der bctrelF. St.; fenier im Sama- 
ritanisclien Pentateuch vgl. Gesen. de Pentat. Samar. §§. 3. 
10. 13.; endlich vielfach in den splltern Judisclien Schrif¬ 
ten nach Zunz: Gottesdienstl. Vortrage der Juden, z. B. 
ira Seder 01am a. 0. S. 85., Bereschith rabba S. 178., 
Midrasch Echa rabbathi S. 181., Vajikra rabba S. 183., 
Pesikta rabbathi S. 249. und vorziiglich Midr. Canticura 
S. 364. Auch in Arab. Schriften fmdet sich dergleichen, 
z. B. Schultens moun. Arabb. I, v. 2. 5.; Ewald Ztschrft. 
fur das Morgenl. I. S. 203. 
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§. 2. Von iliesen seclis verschiedenen Bestandtheilen 

des Textes sind nun zuvorderst die Tollstiiiidigen Ge- 
dichte dies dariim, weil, wie aus den betreffenden Stellen 
des Kommentars erliellt, Jedes einen in sicli abgeschlossenen 
Gedankencyclus entlialt. Feruer die Fragmente Iiinwie- 
deriim deslialb, weil jenes, wie ebenfalls der Komra. lehrf, 
nicht der Fall ist; iinter ilinen die betreffenden aber wieder 
darum ziisammengelibrig, weil dieselben, wie auch dies der 

Komm. zeigt, gebbrig zusammeiigepasst, sogleich in einan- 
der einklappen. Die Ergiinzungen, so wie ferner die 
reinen Glossen werdeii iinten desgleichen in ihren even- 
tiiellen Eigenscliaften festgestellt werden. — Die reinen 
Wiederholiiugen sind erstens Wiederholiingen, weil sie wbrt- 
licli mit dem zugehbrigen Original gleiclilauten; sodann un- 
acbt, weil sie weder zu den Gedichten, wozu sie iibereiustim- 
mende Satze bilden, gebbren kbnnen, deim diese sind scbon, 
wie der Komm. zeigt, selber vollstandig; noch zu anderu 
Textesstiicken, Tbeils aus demselben Grunde, Tbeils weil sie 
aucb sonst nicbt zu ibnen passeii wiirden. Endlicb kbnnen 

sie, weuigstens nicht alle, durch Zufall entstanden sein, son- 
derii die meisten sind, wie in §. 6. dargetban wird, mit Be- 
rechnuiig imd ziir bessern Ausfiibrung der Zusammensetziing 
gemacbt. — Was zuletzt die Textesstiicke anlangt, welche 
Glossen in Wiederholungen entbalten, so sind diese 
Textesstiicke erstens Wiederbolungen, denn sie entbalten ge- 
nau dieselbigen Gedanken als die zugebbrigeii Stellen, und 
stimmen ziim Tbeil aucb wbrtlicb genau mit ibnen iiberein, 
ja die erste sogar auffallend, sofern sie die ungewbbnliche 
Scbreibuug fiir nacbabmt. Zweitens: die 
genannten Textesstiicke sind iinacbt, d. b. sie gebbren 
iirspriinglicb uiid organiscb zu keinem der in unserm Texte 
entbaltenen Gedichte, Fragmente und Erganzurigen. Denn 
zu denen, zu welchen sie in Beziebnng steben, 
nicbt, weil zuvbrderst diese letztern selbst scbon Toll- 
standig sind imd sie desa\oiiiren, ferner weil sie zngleicli 
immer cine Glosse zu einem im Origiuale vorkommenden 
Ausdrucke entbalten; es aber platterdings unmbgiicb ist, dass 
die betreffenden Dicbter ibrc eignen Gedichte glossirt itnd 
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alsdann diese Glossen zngleich in schon vorhandene gleicli- 
lautende Satze aus dem Original gekleidet haben sollten, 
Zu andern Stellen in unserm Biiche konnen obige Stticke 
aiich niclit gezogen werden, well jene entweder wiederum 
selbst scbon yollstandig siiid, oder diese niclit zu ibnen pas- 
sen. Endlich aucli fiir sich alleiii geben sie keinen Sinn, 
was bei den kleinern Stiicken sogleich Yon selbst einleuchtet, 
bei den grOssern aber, z. B. Cp. 8, 4., nach genauerer 
Ansicht auch bald klar wird. Ja selbst, wenn sie einen 
Sinn gaben, so miissteu sie wegen der bereits angegebeneii 
iind sogleich noch zu erorternden Urastande dennoch fiir 
iinacht erklart werden. Demnachst sind drittens alle diese 
elf Stiicke fiir Yereinzelt ira Texte and Yogelfrei zu erachten. 
Unter solclien Umstanden miissen denn Yiertens die in ihnen 

als Glossen bezeiclineten Worte aus folgenden Griinden Glos¬ 
sen sein. Wenn schon die ganzen Satze, in welchen sie 
sich befinden, Yogelfrei und zugleich sinnlos sind, so Yersteht 
sich das fiir die betreffenden Worte, wenn sie diesen ihren 

Satzen enthoben werden, Yollends you selbst. Ferner steht 
jedes dieser so ausgeschiedenen Stiickchen immer niit der be¬ 
treffenden Textesstelle in einer deutlichen Beziehung, sofern 
jedes einen ahiilichen Sinn als das dazugehorige Wort in 
dem Originale hat, ausserdem aber sich immer in einem 

gleichlautenden Satze aus dem Originale befindet, welcher sie 
in eine sogleich in die Augen fallende Verbindung niit dem 
letztern stellt. Dass ihnen alsdann endlich wirklich das Pra- 
dicat „Glosse“ zukomme, dafiir werden die speciellen Griinde 
an den betreffenden Stellen des Konim. gegeben werden. 

Fiinftens: diese Zubereitung und Vervollstandigung der Glos¬ 
sen kann niclit zufallig, sondern muss zuYorderst absicht- 
lich und berechnet sein, was sogleich you selbst, im 
Besoiidern aber zuerst daraus einleuchtet, dass es elf Mai 
geschielit; sodann dass das Wiederholte so Yollstandig, ein 
Mai sogar auffallend genau kopirt wurde; endlich daraus, 
dass sich die Kopie selbst bei unbedeutenden, nur aus einem 

Worte bestehenden Glossen, z. B. dem BeschwbruugsYerse in 

VIII, 4., mehrere Male dennoch auf mehrere Satze Yon 
betrachtlichem Umfange erstreckt. Alsdann kann die nhchste 
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Absicht, weil alle elf Stiicke immer entweder einen oder 

niehre vollstandige Satze enthalten, keine andere sein, 

als eben vollstandige Satze Behufs der bessern Aiisfuhrung 

der uiiten in §. 6. zu erweisenden Koraposition zu erwerben. 

So aber kann die angegebene Zustutziing genaimter Glossen 

nur von Demjenigen, welcher eben eine solche Zusammen- 

setznng aller einzelnenlElemente unsers Buches beabsiclitigte, 

herriihren. Denn die Dichter werden weder iiberhaupt 

ilire eignen Lieder — an iiberdies ihren Zeitgenossen leicht 

verstandlichen Stellen — glossirt, noch zngleich alle diese 

Glossen (znfallig) mit Wiederholungen aus den glossirten 

Stellen zu Satzen vervollstandigt haben. Bass aber der oder 

die Glossatoren ilire erklareuden Bemerkungen auf diese 

Weise, nameutlich bei den langern Wiederholungen, so aus- 

staffirt haben sollten, lasst sich auch nicht denken. Ebenso- 

weiiig wird endlich ein Leser diese triviale und bei den 

langern Wiederholungen zugleich so mtihsame Spielerei ge- 

iibt haben. 

Wenn alle die oben angegebenen Textesstiicke haupf- 

sachlich freilich aus ihrer innern Beschalfenheit in ihren je- 

desmaligen Eigeuschaften festzustellen sind, so miissen gleich- 

wohl jeiie Begriindungen — bei der ein zusammengehbriges 

Ganze erstrebenden Beschaffenheit unsers Textes — durch 

folgende zwei Umstande eine willkommene, grbssere Sicher- 

heit erhalten. Namlich erstens: die vollstandigen Gedichte 

nnd das nicht unterzubringende Fragment werden weder mit 

dem ihnen zunachst vorhergehenden, noch uachfolgenden, noch 

auch mit dem ganzen alsdann noch Ubrigen Texte zusamraen- 

gehbren kbnnen; alle andern Stiicke aber, namlich die Er- 

ganzungen, die iibrigen Bruchstiicke, Glossen und Wiederho¬ 

lungen ebenfalls nicht — ausser mit den betrcffenden Stellen. 

Dennoch haben wir niemals ausdriicklich die Griinde ange- 

geben, weshalb die vollstandigen Stiicke mit dem ubrigen 

Texte, die Fragmente, Glossen u. s. w. aber ebenfalls ausser 

mit den betrelfenden Stellen nicht mit demselben ziisammen- 

gehoren; ein Mai weil sich alle, nach der von uns versuch- 

ten scharfen Aufzeichnung ihres Inhaltes nnd ihrer jedes- 

maligeu Eigeuschaften, sogleich deutlich als im Besitz der 
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ilmen beigelegten Pradicate darstellen, sodann well sicb der 
geneigte Leser die Griinde fur ilir Nichtzusammengehoren 
mit dera zunliclist umstelienden oder iibrigen Texte sehr leicht 
selber aiis der blossen Zusammenstellung des yerscliiedeneii 

Inhalts wird entwickelu komien. Zweitens: fast iiberall 
lassen sich iioch die Prinzipien (S. §. 6.) erkeunen, nacli 
welchen jene Bestandtheile des H. L. aneinander gereilif 
vvurden. Die Einsicht in diese Prinzipieii muss jedes Mai 
ein neues, grbssere Sicherheit gewahrendes Moment fiir die 
Unabhangigkeit der betrefFenden Stucke in iliren jetzigen 
Textesstellen abgeben. Wir liaben das Hierhergelibrige in 
§. 6. ausfuhrlicli zusammeugestellt uud verweisen daher fur 

die einzelnen Falle bier ein fiir alle Male aiif diesen Pa- 
ragraphen. 

Nach allem Dem ist einlenclitend, dass in kritischer 
Hinsiclit sowohl die reinen als die gemischten Glossen und 
Wiederholungen ohne Weiteres aiis dem Texte zu yerweisea 
sind. In exegetiscliem Betracht dagegen sind die Glos¬ 
sen an manchen Stellen (vgl. §. 15.) yon grossem Nutzen 
und lieferii ziiweilen willkommene Bestatigungen ^ur ander- 
weitig gewonnene Erklarungen (ygl. z. B. den Komm. 8tes 
Stuck.). Endlich in historischer Beziehung liaben be- 
sonders die gemischten Wiederholungen Behufs ihres schon 
angedeuteten, in §. 6. mit Mehrem zu erorternden, Zweckes 
ein grosses Interesse und konnen in Verbindung mit deni 
dort Bemerkten yielleicht auch fur die Kritik anderer Bibl. 
Bucher Nutzen stiften. 

^ §. 3. Die zwanzig Stucke imsrer Sammlnng sind in 
drei yerschiedenen Litteratur-Epochen abgefasst und setzen 
also mindestens drei yerschiedene Dichter yorans. Ob aber 

auch die zu einer Periode gehorigen einzelnen Gedichte 
ebeufalls yon yerschiedenen Verfassern herruhren, ist schwer 
zu ermittelu, obwohl bei einigen, welche sich durch gegen- 
satzliclien Inhalt uud audere yerwaudte Eigenschaften aiif 
ciuaiider bezieheu, ihre gcmeiiisame Entstehung yon demsel- 

beu Autor grosse Wahrscheinlichkcit hat. Nur ein Mai scheiut 

ein Stuck, iiamlich das zvveite des Kommentars, ein anderes, 

das siebeiite, uachgcahmt zu habcu. — Aber die Verthei- 

I 
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lung der einzelnen Gediclite an die eutsprechenden Littera- 
tur-Epochen setzt ein vollstandiges Verstandniss des jedes- 
maligeii Textes voraiis. Wir gebeii dalier liier uur Zalileii 
imd die allgemeiiisten Grunde fiir uiisere Klassifizinmg, das 
Geuauere unt. im Komm. Folgeiide Stiicke (nach der Zali- 

lung in §. 1. ad 1. und 2.), glaubeii wir, sind \or 750 v. Clir. 

gediclitet, wobei etwa das Jahr 924 oder eine etwas friihere 
Zeit als terminus ad qnem anzusetzeii ist; namlicli Nro. 2. 3. 
15. 16. 4. 17. 6. 8. Diese Stiicke sclireiben wir deslialb 
der angegebenen Epoclie zii, weil ilire Eigenscliaften — be- 
steliend in Iibchster Walirheit und Tiefe der Gefulile und 
Cliaractere, in Originalitat mid naturliclier Sclionlieit der Bil- 
der, in rabglichster Klarlieit imd Oekonomie der scenisclien 
Aniage, in grosser Scbarfe und Deutliclikeit des Vorgestell- 
ten, in Adel und Schdnheit der Spraclie — Tugenden sind, 
welche auch sonst liebraisclie Dicliterwerke den altern blii- 
Iiendsteil Zeiten der Litteratur zuzueignen pflegeii. (Einen an- 
dern secundaren Beweis s. unt. in d. Anm.) — Bestatigt 
wird dann dieses Urtlieil durcli Nro. 17. obiger Zalilung, 
welches nach einer historischen Notiz vor 924 abgefasst ist, 
sofern die iibrigen angegebenen siebeu Stiicke riicksichtlich 
ihrer asthetischen Eigenschaften mit jenem tibereinstimmen. 

In Jeremias Zeitalter versetzen wir: Nro. 1. 5. 10. 
11. 12., Tielleicht auch 7., weil uns diese Stiicke an der 
Natur der poetischen Erzeugnisse aus jener Zeit Theil zu 
haben scheinen, welche letztere sich durch grosse Durchsich- 
tigkeit und Leichtigkeit, sowie zuweilen daraus fliessende 
Weitschweifigkeit (Ygl. z. B. Nro. 5.) charakterisirt; Ygl. Gesen. 
Gesch. der hebr. Spraclie S. 22.; de Wette Einl. ins A. T. 
§. 217.; Hitzig Begriff der Kritik S. 73. Das historische 
Moment in Nro. 1. scheint dieses Urtheil zu rechtfertigen. 

Endlich scheinen Nro. 9. 14. 19. 20. dem Zeitalter 
Ezechiel’s anzugehdren, welches an Unwahrheit und Ueber- 
treibung der Gefiihle, UnnatUrlichkeit und Geschraubtheit der 
Bilder zii leiden pflegt. Vgl. Gesen. Gesch. der hebr. Spr. 

S. 22. 25. 35.; de Wette Einl. S. 283. Wiederum bestarkt 

Nro. 14. diese Aiisicht. — Endlich Nro. 13. uud 18. schei- 
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nen nns keinen Ankniipfungspunkt zur Ermittelung der Ab- 
fassungszeit zu enthalten. 

Anm. Wenn in einigen sclion ans andern Griinden er- 
weislich altern Liedern, namentlich Ged. 1. iind Ged. 6. 
(iiach Zahlung des Komni.), die 2te Pers. Fern. Plnr. mit 
der Masciil.-Endung des Verb, imd Pron. vorkomrat (vgl. 
nnten §. 12.), iind man kdniite dies als Archaisnms be- 
trachten, wie z. B. Nin ftir N't:, so wiirde das einen neuen 
sehr trifftigen Grand fiir yerscliiedene Abfassnugszeilen der 
Lieder nnsers Baches geben. — Ferner: Glossen werden 
gewohnlich and meistentlieils nar dann entsteheu, wenn der 
Text, der sie hervorgerafen hat, dem Leser iiicht leicht 
•verstandlich diinkt, also haaptsilchlich bei Spracherzeagnis- 
sen, welche seiner Zeit schon entfernt liegen, and deshalb 
ihr lebendiges Verstiindniss fiir ihn Terloren haben. Nan 
beziehen sich aber fast alle Glossen in anserm Bnche aaf 
solche StUcke, denen wir vergleicluingsweise haben das 
grbsste Altertham zaerkeuuen miissen. Fiir diese sind 
demnachst die Glossen als secandare Bestatigangen einer 
friihern Abfassangszeit za betrachten. Bemerkenswerth ist 
tibrigens, dass sich die meisten altern Lieder unsers bibl. 
Baches za Anfange, die Mehrzahl der jungern gegen das 
Ende desselben finden. 

§. 4. Aus dem Bisherigen ergiebt sich Folgendes: 
Wenn mehrere Ton denjenigen Anslegern (Herder, Dopke), 
welche Terschiedene Lieder in unserm Bache aiinehmen, in 
deren jetziger Anfeinanderfolge im Texte einen absichtlichen 
Gedankenfortschrilt finden, dass diese Exegeten schon in nn- 
serer bisherigen Aaseinandersetzung eine theilweise Wider- 

legang finden. Die ganzliclie Uuhaltbarkeit dieser An- 
sicht wird sich ans der unten im 3ten Abschnitt der Einleit. 
anzastellenden Yergleichang des Inhaltes der einzelnen Ge- 
dichte, so wie aus unsrer ganzen Bearbeitung leicht heraus- 
fitellen. — Ferner ist aus dem Gesagten klar, dass die An- 
nahme derjenigeii Ausleger, die ein Ganzes in anserm Bache 
finden and welche also schon deshalb die Abfassung dessel¬ 
ben einem einzigeii Dichter znschreiben, so wie derer, die 
dies bei sonstiger Annahrae einzelner Gedichte dennoch than, 

munbglich sei. Auch beruhen die dafiir beigebrachten Griinde 
— z. B. die Ton Ewald aus den nomra. propp. hergenom- 

menen — aaf Schein; was uns jedoch im Einzelnen zu er- 
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IiSrlen, zii lange and oline Gewinii auflialten wurde. — 
Ebenso kann aiich im Besondern die Salomonisclie Abfassiing 
des Buches uicht ziigegeben werden. Und unter den hierfur 
beigebracliten oder etwa noch beiziibringenden Griiiiden kaun 
der aus der historiscbeu Tradition von der Salomonischen 
AbfassiiHg entlelinte (welclien Grimd neuerdings Drechsler in 
einem gleiclien Falle — namlich fiir die Mosaisclie Abfas- 
Sling des I’entateuclis, vgl. dessen: Unwissenschaftlichkeit im 
Gebiete der Alttestamentl. Kritik — mit so vielem Eclat an- 
gepriesen hat) am wenigsten nnd immer nur dann erst eine 
secundare Beweiskraft liaben, wenn das zu Beweisende be- 
reits schon aus andern Griinden feststeht. Was will z. B. 

Lent zu Tage noch jene, selbst Ton einem Aristoteles geltend 
gemachte Tradition von der Homerischen und einheitlichen 
Abfassiing der Odyssee und Iliade sageni Aber mit ortho- 
doxem Zelotismus ist hier freilich nichts ausziifecliten. End- 
licli stellen sich nun auch leicht die beiden entgegengesetzten 
Ansichten vom Alter des H, L. als einseitig lieraus, deren 
eine es in ein hohes Alterthum hinaufriickt, wie Herder 
Lieder der Liebe, Duodez-Ausg. 1827., Ewald Komm. S. 13., 

DCpke Komm. S. 26., Hitzig Krit. S. 38., de Wette Einleit. 
I, 346.; deren and ere es dagegen in die spatesten Zeiten 
Iierabsetzt, wie Eichhorn Einleit. 2te Aiisg. 3, 530., Bertliold 

Einleit. 5, 2609., Gesen. Gesch. der liebr. Spr. §. 10, 3., 
Umbreit Komm., Rosenm. Scholl. IX, 2. p. 279. und Hart¬ 
mann in Winer Ztschrft. fiir wissensch. Theol. I, 3, 437. 

Jahrg. 1829., welclier letztere es sogar erst anderthalb Jahr- 
hunderte v. Chr. Geb. entstehen lasst. 

Anm. Schliesslich geben wieder in gegenwartiger Riick- 
sicht die Odyssee und Iliade eine giite Analogie. Obwohl 
noch in den blUhendsten Zeiten des Griechenthum’s fiir zwei 
von einem Verfasser abstammende Epopben gehalten, be- 
stehen sie dennoch aus sehr verschiedenartigen Stiicken ver- 
scliiedenartiger Zeitalter und verschiedeuer Verfasser, vgl. 
Muller a. 0. S. 118. und S. 154 ff. 

§. 5. Wir kommen endlich zu der Ueberschrift: 
r.'ab'ijb D’’‘T’\ur;, welche, wie auch wenigstens alle iieiiere 
Interpreten eiustimmig aiigenoinmen haben, allein richtig und 
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der Graramatik geniiiss zu erkliiren ist: Das schbnste Lied, 
gediclitet Yoa Salomo. Andere erkiiiistelte Deutuiigen s. bei 
Rosenm. Scholl, a. 0. p. 251. — 1) Was den ersteii uud 
zwar den, den Inlialt misers Ruches anlaugeiiden Theil die- 
ser Ueherschrift; Schbnstes Lied, hetrifft, so kaun uud will 
der Verfasser derselben durch sie*) nur aiideuten zuersf, 

dass er das Nachfolgende fiir eiu Gauzes halte, zweitens 
dies Gauze als ein allegorisches Yerstanden wissen wolle. 
Den ersten Punkt beweiset dcr Sing, welcher oline 
Zwang nur auf ein eiiiziges, also ganzes Gedicht hiiiweisen 
kann. Der zweite Punkt findet darin seine Erledignng, dass 
der Verfasser das Nachfolgende mit dem Naraen des schbn- 
sten aller Gediclite beehrt. Deim siihe er es fiir ein wirkli- 
ches Liebesgedicht an, so liiitte er mit jeuer Beiienimng ein 
wahres Pasquill auf alle iibrigen Schriften des A. T. gemacht. 
Welcher Israelit durfte ein weltliches Lied, ein Lied der 
Liebe, fiir Yorziiglicher halten, als alle die Yielen Gottes- 
psalmen und Geshiige eines Moses, eiiier Mirjam, Deborah, 
Hannah, eiiies DaYid — ja als die Gottbegeisterten Reden 
der Propheten, die doch zuletzt auch nur sind? Als 
Vorsatz-aber eines allegorischen Ruches ist unsre Ueberschrift 
Yollkommeu bezeichneud und wahr. Denn die spiiteni Juden 
habeu nicht bloss die ganze Geschichte und Schicksale ihres 
Volkes, sondern auch besonders die innigste Liebschaft ihres 
JehoYah mit der Gemeinde det Kinder Israel, also die Quint- 
essenz ihrer Religion, ihrer Geschichte, ihres Lebens und 
also all ihrer Schriften darin zu finden gewusst (S. unt. die 
hierhergeliorige Litteratur). — 2) Den zweiten Theil der 

*) Wenn Ewald in: Die poet. Bliclier des Alien Bundes TIi. 1. 
S. 29. Anm. den Namen: Lied der Lieder nicht sowohl fiir ein 
Urtheil iiber den Inhalt des Buches gelten lassen, als vielinelir fur 
einen ,, geschichtlichen Eigennainen“ halten will, so kann man die 
Richtigkeit dieser Ansicht nur in soweit zugeben, dass, wahrend 
der Erlinder der Ueberschrift in ihr wirldich habe seine Meinimg 
iiber den Inhalt aussi)rechen wollen, erst der Verlauf der spatern 
Zeiten dieser ursprunglichen Bedeutung des Namens jene Farbung 
eines Eigennamens verliehen, mithin der Verfasser keinen Antheil 
an dieser Niianzirung der Bedeutung habe. 
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Uebersclirift betreffend, worin Salomo als der Verfasser des 
H. L. genaimt wird, so erweiset sich diese Belianptung sclion 
aus deni,liber den Iiilialt unsers Baches Gesagten als iinricli- 
tig, sofern es ja Stiicke aiis ziim Theil sehr spilten Littera- 
tnr-EpocIien eiitliiilt, iiberhaiipt aber seine jetzige Gestalt 
diircli einen spiiten Bearbeiter bekommen hat. — Vielmehr 
ist sehr glaubhaft, dass wir diesen Bestandtheil der Ueber- 
sehrift der Tradition (Ygl. 1 Rg. 11 ii. If.) iind dem Um- 
stande verdanken, dass Salomo in iinserm Buche wirklich 
zwei Mai, Cp. Ill, 11. iiiul VIII, 12. (vgl. Komment. Ged. 1.), 
als Liebesheld genannt wird, so dass namlich unsre Gedichte 
schon in der miiiidlichen Ueherlieferiing unter dera Namen 
des Tielliebenden Salomo kiirsiren, iind also ihre Benennimg 
schon den Aiifzeichnern mitbringen, unser Redakteiir aber 

dieselbe schon im Anfange seiner Handschrift Yorfiiiden mochte, 
Wie denn iiberhaiipt das Alterthiim gern die geistigen Er- 
zeiignisse ganzer Litteratiir-Epochen einem einzigen in einer 
solchen lebenden Schriftsteller-Heros aufbiirdete. So miissen 
Salomo iind Moses ein Spriich- uiid cin Gesetzbiich, enthal- 

tend die Lebensweisheit iind Gesetze ganzer Jahrhimderte, so 
Homer eiue Iliade und Odyssee nebst einer iiniibersehbaren 
Menge iihnlicher Gesange (Ygl. Miiller a. 0. S. 168.) auf 
sich nehmen. Gleiche Falle in der spiitern Jiidischen Littera- 
tur sind des Thaiia de be Eliahu S. Ziinz a. a. 0. und Jo- 

sippon ebendas. — 3) Die Abfassungszeit der Ueberschrift 
anlangend, so kann diese Frage nach dem Gesagten aiif 
den zweiten Theil, namlich das am wahrscheiii- 
lichsten keinen Bezug haben; der erste Theil aber, das 

‘^''£5 ziisammt dem kann niir erst nach dem 
Exil entstanden sein. Denn Yor demselben, wo man noch 
das lebendige iirspriingliche Verstandniss der heiligen Schrif- 
ten besass, allegorisirte man noch uicht. — Audi verriitli 
das allein im ganzen*Buche nur hier Yorkoramende im 
Gegensatze zii dem sonst iiberall augewandten la praeiix. eine 
mehr aus Studium herYorgegangeiie Kenutniss des Hebraischeu. 
Ja es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass jene Worte von 
demselben ausgegangen seien, von welchem aiich die im 

Folgenden zu besprechende Bearbeitung des H. L. herrtihrt, 
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insofern gerade ihm zuerst der Inhalt iinsers Buches einer- 
seits am Vertrautesten geworden sein miisste, es aber auch 
andrerseits so natiirlich ist, dass er das Resullat seiner 
Bemuliungen und Ueberzeiigungen, gleichsam als Leitfaden 
fiir Andere, gleich vornweg mit kurzen Worten zu Anfang 

des Ganzen bemerklich machte. — 4)Exegetisch beruht 
also unsre Ueberschrift auf einem Vorurtheil und ist deshalb 
falsch; historisch dagegen ist sie insofern hochst interes- 

sant, als sie wohl die friiheste Notiz fiber die Gescbichte der 
Exegese des H. L. enthalt. 

Beabsichtigte Komposition der Bestand-^ 
theile des H. L. 

§. 6. Wenn in dem Bisherigen erwiesen wurde, ^ass 
der jetzige Text unsers H. L. aiis den oben besprocheneu 
StUcken bestehe, so wollen mr nun dartliun, dass diese 
Stiicke, wie sie sich jetzt aneinandergereibt linden, so nicht 
durcli Zufall zusammengeratlien, sondern mit Absiclit und 
Berechnung zusammengesetzt seien; gegen Kleuker 1,15. und 
alle die andern hierhergehorigen Interpreten, welche zum 
grbssten Theile behaupten, dass das H. L. durch zufallige 
Aneinanderreihung seiner einzelnen Bestandtlieile und mehrere 
Sammler die jetzige Gestalt erlialten habe. Diese Berech- 
nung zeigt sich aber sonnenklar darin, dass ja immer eine 
gewisse, durch scharfsinnige Beobachtung herausgefiindene 
Eigenschaft, welche jedes Mai einer gewissen Anzahl der 
Torliegenden Stiicke zukommt, entweder allein, oder zugleich 
mehre solcher Eigenschaften als Prinzip der Anfiigung fiir 

die betreffenden Textestheile angewandt werden, und dass, 
indem immer eine Parthie einem andern Prinzipe (oder meh- 
ren zugleich) folgt, so zuletzt alle Stiicke ihre Stelle erhalten. 

Erstens: es kann nicht Zufall, sondern muss offenbar 
Absicht und Berechnung sein, dass sich dreizehn Mai 
selbststhudige Textesstiicke so nebeneinander befinden, dass 
immer je zwei von ihnen dasselbe — entweder sonst nicht 
mehr im H. L. vorkoramende und iiberhaupt, oder doch we- 

nigstens in unserm Buche seltene, wenngleich sonst nicht un- 

gewbhnliche Wort, entweder ganz nahe aneinander im Ende 
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des TorhergehendcH uiid Anfang des folgenden Stiickes (nnd 
zwar dies sieben Mai), oder etwas weiter entfernt (dies sechs 
Mai) enthalten. So findeii sicli nahe zn Ende des ersteii und 
zn Anfang des zweiten Stiickes beieinander: 1) nwiniin und 

•’nitb in II, 7. (Stiick 1.)*) ™d II, 9. (Stiick 3.); 2) 
II, 13. (Stiick 3.) und 15. (Stuck 20.); 3) r.bs ■’nni< IV, 9. 
(Stiick 15.) und IV, 10. (Stiick 10.); 4) einige Male 
zu Ende TOn V, 1—7.'(Fragm. aus Stiick 9.) und V, 8. 

(Stiick 6.); 5) in VI, 9. (Stiick 17.) und VI, 10. (Stiick 
16.); 6) r:tn und alles dreies ein Mai zu 

Ende yon VI, 10 — VII, 1. bis (Stiick 16.), das andere 
Mai zu Anfang yon VII, 1 — 7. (Stiick 7.); 7) das Verb. 

in VIII, 4. (gemischte Wiederliolung aus Stiick 1, 7.) 

und VIII, 5. (Stiick 14.). Weiter yon einander entfernt 
linden sicli 8) mils I, 5. (Stiick 5.) und II, 7. 
(Stiick 3.); 9) und das sinnyerwandte rroT: in Cp. Ill, 1. 
(das 2te Fragm. aus Stiick 9.) und III, 7. (Stiick 8.), fer- 
ner ebendas. mb’'bn in III, 1. uiid III, 8.; 10) no’’ ']3rT und 
ns'' ^bD ill IV, 1. und 7. (Stuck 2.), Ulinlich IS'' r.'a in 
IV, 10. (Stuck 10.); 11) ispn V, 6. (Stiick 9.) und VI, 1. 
(Stiick 6.); 12) ‘]S5i VII, 13. (Stiick 4.) und VII, 9. (Stuck 
II. ); endlich 13) tjDD VIII, 9. (Stiick 19.) und VIII, 11. 
(Stiick 18.). 

Zweitens: es kanu eben so wenig Zufall sein, son- 
dern setzt Absicht und Beobachtung yoraus, dass eine andere 
Anzahl der mehrfach genannten yon einander unabhangigen 
Textesstiicke sich fiinf Mai so nebeneinander fiiiden, als an¬ 
dere Satze lauten, die mit ihnen gleicbe Gedanken und zum 
Theil gleicbe Worte liaben, so dass jene Zusainmenfiigungen 
nach dem Muster dieser gemacht wurden. So 1) giebt II, 
6. 7. (Stiick 1.) das Muster fiir die Anfiigung der reinen 
Wiederholung III, 5. an III, 4. Dort namlicli wird gespro- 
clien yon einem Hause (des Weines), danii folgt das Ein- 
schlafen eines Madchens und der Bescliworungsyers; bier in 
III, 4. ist die Rede yon einem Hause (der Mutter) und der 

*) Diese Bezeichnung beziebt sich immer auf die Ziiblurig 
im Komm. 

2 
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Naclit, darauf koramt der BesdiwOrungs-v. Ebenso 2) wurde 
daim III, 4. 5. wieder ziim Muster fiir die Anfiigung der 
gCDiiscliten Wiederholung VIII, 4. 5. an VIII, 2. (Stiick 13.). 
Nanilich in III, 4. steljt ■'WN n‘'n bM, an v. 4. schliesst sick 
derBeschworungsv.; ebenso steht in VIII, 2. n‘’3 und 
auf V. 2. folgt wiederum der BescliworungsT. Als neuer 
'Gruiid fiir diese Kompos. kommt noch das Muster Ton II, 5. 

iind TV. 6. 7. In letzterer Stelle, naralicli v. 5., war von 
Frfichten die Rede, daran schlossen sick vv. 6. 7.; ebenso 
handelf es sick in VII, 14. (dem Anfang des Stiickes 13.) 
von Frlickten, also wurden daran, wie es in II, 5. und 6, 7. 
kiess, die gleicklautendeii Verse VIII, 3. 4. gesetzt. 3) Mu¬ 
ster: II, 16. 17. (Stiick 3.) v. 17. 'bssn— me-'p 

16. ; Nachahniung: IV, 5. 6. (Stiick 2.) v. 6. 

'birn — v. 5. (d'^s^nn). 4) Diese letzte 
nacli einem Muster gemachte Kompos. giebt selbst wieder 

cin Muster fiir VI, 3. (unreine Wiederholung aus II, 16. 
(Stiick 3.) und VI, 4. Namlich in IV, 5. kiess es 

und darauf folgte in v. 7. ns*' "ibs; ebenso 

schliesst VI, 3. (t^pbb); VI, 4, fiingt an •'n''3'‘T riN ns*'. 
Eudlich 5) ist IV, 1. 2 ff. Muster fiir das, reine und. ge- 
mischte Wiederholungen entkaltende Stiick VI, 4. von 

bis V. 7. inch — an •'snT.^n in VI, 4. (das zweite Fragm. 
aus Stiick 9.). Dort, namlich in IV, 1 if., kiess es ns'’ “i;!! 
•»n*’:s-'“i, dann folgte die Beschreibung der Augeii, des Haa- 
res u. s. w. Ebenso hiess es in VI, 4. dn ns'^ und 

dann folgte die Beschreibung der Augen, also wurde daran 
die weitere, mit jener gleichlautende Beschreibung des Haa- 
res u. s. w. in VI, 4 ff. geschlossen. Ein neuer Grund fiir 
diese Komposition liegt in Folgendem. Nilmlich das besagte 
zweite Fragment aus Stiick 9. hat gleichen oder dock ver- 
wandten Inhalt mit dem zu ihra gehbrigen ersten Fragm. in 
IV, 8. 9. Nun war dies letztere an IV, 1—7. geschlossen 
worden, folglich koniite auch die obige Stelle aus VI, 4 — 7., 
weil sie mit der in IV, 1 — 7. zuni Theil wbrtlich gleich- 
lantete, an unser zweites Fragm. gesetzt werden. 

Drittens: eben so sehr verrath es Absichtlichkeit und 
Bcrechmiug, dass, wenii nun schoii die meisten der oben 
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aufgezillilteii and selbstandigen Stiicke nacli den angegebe- 
neii beiden Prinziplen znsanimeiigereilit \yaren, zuni Tbeil 
dieselbeii zugleich auch —• die iibrigen iioch nicbt placir- 
ten alleiii — iiach dem Priuzip der Gedankenyerwandtscliafl 
mid des Gedaiikeufortsclirittes zusammengestellt wui’den. So 
1) wmde an Cp. I, 2—4. (Stiick 12.) das Ged. 1, 5 — 8. 
(Stiick 5.) geschlossen, weil dort der Geliebte abweseud ist, 
bier eiiie Erkundigung, wO er weile, statt findet. 2) An 
1, 9 — 2, 7. (Stuck 1.) fiigte sich das Fragm. 2, 8 —17. 
(Stuck 3.), weil, ausser dem Gninde ad 1, 1., in beideii 
Lob der Schonlieit yorkam. 3) An III, 6 — lit (Stiick 8.) 
fiigte sicli IV, 1 — 7. (Stiick 2.), weil, wiihrend im ersteii 
Stucke die Schonlieit eiiies Weibes bloss im Allgenieinen er- 
wiihnt wurde, im andern die spezielle Beschreibung derselbeii 
gegeben wird. 4) Die auf IV, 1 — 7. folgenden zwei Stiicke, 

niimlich IV, 8. 9. (das Fragm. aus Stiick 15.) und y. 10 — V, 1. 
(Stiick 10.) wurden (fur die beideii letzten s. iioch ad 1, 3.) 
deslialb hierlier gebracht, weil, walirend IV, 1 — 7. die Ur- 
sach der Wirkung enthielt, das Fragm. diese Wirkuiig der 
Schonlieit selbst, das dritte Stiick den Genuss der letztern 
schildert. 5) Auf V, 1 — 7. (Fragm. aus Ged. 9.) folgte 
(ausser dem Gruiide ad 1, 4.) V, 8—VI, 1. deshalb, weil 
ill beiden von eiuer Entzweiung der Liebesleute, im zweiten 
aber iioch dazn, gleich als in einer Gedankenfortsetzung, you 

eiiiem Sichsehnen uiid Suchen des Madchens nacli dem Gc- 
liebten gesprocheii wird. 6) An VII, 1. Yon na an bis y. 7. 
(Ged. 7.) wurde VII, 8—11. (Stiick 11.) gesetzt, weil im 
ersterii Gedichte you den einzelnen Gliedern, im andern er- 

gilnzend you der Schbiiheit der Gestalt im Ganzen die Rede 

war. 7) An VII, 8 — II. (Ged. 11.) schloss sich VII, 12.13. 
(Stiick 4.), weil (ausser dem ad 1, 12. aiigegebenen Gruudc) 

die Yorhergehenden beiden Aiifiigungen die Schdnheit der 
einzelnen Glieder und Gestalt beschreibeii, das Stiick in 
VII, 12. 13. den Genuss dieser Herrlichkeitcn erwilhulc. 

8) An diese Stelle wurde endlicli VII, 14—VIII, 1. (Stiick 13.) 

gesetzt, weil es sich in beiden (in letzlerm freilich nacli fal- 
scher Auffassuiig des i3"'NTn, welches aber auch alle ueucru 
Exegg. als die Blume Yerstehen) urn den Friihling handelt. 

2 * 
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Viertens: zeigt sicli Absiclit und Berechnnng bei der 
jetzigen Aiifeiiiaiiderfolge der angegebeneii Textesstbcke in 
folgendem Umstande, dass nilmlich, wie bereits cben in 

§. 2. bemerkt wurde, elf Mai Glo&seii z« gewissen Stel- 
len —^ durch VViederliolung der iim das zu glossireiide Wort 
stehendeii grbsseni Oder kleiuern Siitze in Stiicke, welche 
einen Siim fiir sicli allein batten •—• umgearbeitet wurdeu. — 
Sclioa dieses imverkennbare Streben, aus abgerissenen, ftir 
sich allein sinnlosen Wbrtern grammatiseh Yollstandige imd 
Sinn gebende Satze zu gewinnen, lasst ohne Weiteres auf 

das in der jetzigen Textesrecension 'wirklicbe Yorhandensein 
einer Konipositiou der angegebenen verschiedenen Textes- 
stucke zu eiiiein beabsicbtigten Ganzen schliessen; soferu 
sich in jenem Streben nach Erlaugung gauzer Satze ans ein- 
zelueu Worten wirklich eine auf die Kouiposition des Ganzen 
beziigliclie und bereclinete Absicht ausspricht. Dass dann 
aber diese Umarbeitung einzeluer Worte zu Tollstandigeu 
Satzen in der That bloss Behufs der bessern Einreihung der 
Glossen und deshalb gemacht sei, damit diese letztern das 
Ansehen und den Werth TOn integrirenden Theilen der gan¬ 
zen Komposition gewdnnen, wird daraus uiiwidersprechlich 
deutlich, dass eine Anzahl der so erlangten Satze wirklich 
nach dem einen oder andern der oben angegebenen Prinzi- 
pien an- und eingefiigt sind; die iibrigen aber wieder Theils 
erst mit Wiederholungen, Theils die nun so wieder entstan- 
denen langcrn Stiicke mit Fragnienten yereinigt wurden, iim 
Stellen zu erwerbeu, welche fur sich allein einen unterge- 
ordneten, nun leicht dem Ganzen vereinbaren Gedankencyclus 

enthielten. So wurde YI, 5. von an bis v.^7. gebildet 
und mit der diesem Stiicke jetzt vorhergehenden Stelle in 
Yerbindung gebracht, um mit ihr die ziemlich vollstandige 
Beschreibung eines schbnen Gesichts zu gewahren. Ferner 
die Yereinigung von YHI, 13. 14. sollte gewisser Maassen 
einen Auszug aus Ged. 3. geben (S. das.); das Fragment in 
Cp. Ill, 1—4. endlich wurde durch Yerkniipfung mit den 
zngehbrigen reinen und gemischten Wiederholungen ebenfalls 
ein scheinbares Ganze. — Uebrigens scheint uns das unter 

dieser Nr. Auseinandergesetzte elns der wichtigsten Momente, 
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das wolil schwerlicli beseitigt werden inoclite, in der Tor- 

liegenden Beweisfiihrung fur die beabsichtigte Komposition 

zu sein. 

Fiinftens: indem nun der Diaskeuast die ihra bereits 
als koinpositionsfahig iiberlieferten oder auf die aiigegebene 
Weise erst ziigestutzteu Textesbestandtheile durcli Anwenduiig 
der angegebenen Priiizipien zusammensetzte, gewann er die 
jetzt nils Yorliegende Gestalt des Textes unsers H. L., worin 
die Stellung jedes einzelnen Stiickes (bis auf Bins oder das 
Andefe) seine Begriindung gefunden hat. Zugleich disponirte 
sich auf diese Weise das so gewonnene Ganze Yon selbst in 
fiinf Abschnitte, indem mit Abrechnnng des natiirlichen Au- 
fangs und Endes, der Text Yier Mai mit deutlich lieiYor- 
steheuder Emphase (drei Mai sogar mit denselben Wortcn) 
wie Yon Neuem zu beginnen; vier Mai (darunter drei Mai 
sogar wieder mit denselben Worten, dem Beschworuiigsverse) 
ciuen ebenso herYOrleuchteiiden, Abschnittbildenden Schluss 
zu machen schien. Der erste Abschnitt namlich geht Yom 
Aufang des Ganzeii bis II, 7. (Beschworiingsvers); daran 
schloss sich der zweite Abschnitt mit II, 8. (wegen des Grun- 
des ad Zvveitens 1. dieses §.) bis III, 5. (Bcschwbrungsvers); 

nun foigte der dritte Abschnitt, beginnend mit nNT *'?a you 

III, 6. bis VI, 9.; hieran fiigte sich der Yierte Abschnitt 
(S. ad Erstens 5.), wieder mit nN? •’a in VI, 10. anfangend — 
bis VIII, 4. wieder mit dem Beschworungsyerse schliessend; 
endlich foigte der fiinfte Abschnitt Yon VIII, 5., wieder 
mit TM beginnend, bis zu Ende des Ganzen. — Soniit 
glauben wir iiiisre Behauptung yon der beabsichtigten Zu- 
sammeusetzung des jetzigen Textes des H. L. nicht ganz ©hue 
Erfolg bewiesen zu haben. Mit Ausfiihrlichkeit sind wir aber 
deshalb dabei zu Werke gegaiigen, ein Mai, well die Er- 

scheinung einer solchen Bearbeitnng eines iiberlieferten Textes 

— als bisher neii in der ganzen Geschichte der Alttestamentl. 
Kritik — eines urn so grflndlichern Bewcises bedurfte; so- 
daun weil sie, einmal festgestellt — liinwiederum eine ge- 

diegene Basis gewihrt, auf welchei* sich ein ganz neuer Ge* 
sichtspunkt fiir die kritische Betrachtuug yielleicht noch mun¬ 

ches andern bibl. Buches erbffneu diirfte. 
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Sec listens: weim zwar einerseits nacli ^em bisher 
Erortertcn feststeht, (lass Jemand den Text unsers H. L., 
wie er jetzt als Gauzes yorliegt, so erst zii einem solchen 
aus seinen einzelnen Bestandtheilen bearbeitet nnd nmgeschaf- 

fen liaben miisse: so ist doch andrerseits nicht gut denkbar, 
dass er dies yon freien Stiicken nnd oline irgend welcheu 
Anlass getlian babe. — Zuybrderst aber hot sich ibra >7011! 
sogleicb darin ein nicbt iinwicbtiger Beweggrund, dass man 
yon yornberein in dem iiberlieferten Texte des H. L. etwas 
Allegoriscbes, mitbin ein znsammengebbriges Gaiizes 
sab. Man konnte nicbt wobl begreifen, dass der weiseste 
Ilerrscber nnd Dicbter beiliger Gesange, dass sicli der grosse 
Salomo, der docb nun einmal, wie es die Ueberlieferung be- 

banptete, der Urbeber unsers Textes sein musste, init Ab- 
fassiing soldier Tandeleien, wie docb nun das H. L. als eiiie 
Sammlung einzelner erotiscber Liedercben eiitbalten babeu 

wiirde, abgegebeii baben sollte. — Ferner ging man ein¬ 
mal yon dem Gesicbtspunkte aus, der iibeiiieferte Text ent- 
ballc ein allegoriscbes Gauzes, so musste man in diesem Glau- 
ben nocb mebr durch die wirklicbe Bcscbaffenbeit dieses 
iiberlieferten Textes bestarkt werden., Zuerst naralicb mnsstcn 
die Blatter desselbeii, wie man daraus siebt, dass gauze Ge- 

dicbte in yerscbiedene Tbeile auseinandergerisseu sind, in 
Unordnung gewesen sein; ein Umstand, welcber, unterstiitzt 
diircb das Yornrtbeil you eiiieui (allegoriscben) Ganzen, den 
wabren Tbatbestand, dass namlicb iiur einzelne erotiscbe 
Lieder yorlageu, nocb mebr yerdecken musste. Sodann batte 
ja (was sclbst die spatern Ausleger zu der Annabme eines 

zusammenhangenden Ganzen yeranlasste), der yorliegende Text 
aucb wirklicb dadurcli den Scbein eines Ganzen, dass iiberall 
you demselben Gegenstande gebandelt wird, iiberall (weiiig- 
steiis scbeiubar) dieselben Personcn auftreten, der Liebbaber 
iinter dem Namen Salomo, die.r-Geliebte als Sularaitb; feriier 
bfter die Tbcbter Jerusalem’s; dass ferner einige Male you 

einem Weinberge gesproeben wird imd lulufig dieselben 
Bilder und Weudungen yorkommeu, z. B. Ill, 6. YI, 10, 

YllI, 5. ii. s. w.; cndlicb dass durcbweg ciu gleicbes Spracb- 

koforit (S. §. 12.) berrsebt. 



Beabsiclitigte Komposition d. Bcstandthcile d. H. L. 23 

Siebentes: zu dieser innern Nachweisung einer spa- 

tern Bearbeitung des H. L. scheinen nns noch folgeiide uiclit 

zu veraclitende Bestatigungeii hinziizukommen. Die Art und 

Weise der ebeii besproclienen Komposition seheint, weil sie 

so ausgesucht scliarfsinnig und minutios ist, wirklicli uacli 

einem aditen Ausfluss des zur Zeit imsrer Bearbeitung scliou 

begonnenen Masoretliismus und Rabbinismns zu sclimecken, 

so dass also die — freilich sich durcli Jahrhuiiderte liin-; 

ziehenden — spracblichen und andern Bemtihuiigen um den 

Alttestaraentl. Text eine gute Analogic bieten. Feriier in 

manclier Bezieliung passende Parallelen zu jener Bescliatfeii- 

lieit misers Textes liefern vielleicbt die Genesis, vorziigiicli 

aber der Eccl., mit welcliem letztern es, wie wir anderii 

Ortes darziitliun gedpnken, eine ahnliclie Bewandtniss, als 

dem H. L. zu haben seheint; aucli in mancher Kiicksicht die 

Orakel-Antliologie des Jesaias. — Vgl. hierzu dost Gesch. 

der Isradl. Bd. 3. Aiiliang S. 121 ff. und die fiir unsern 

Fall passenden, jedoch zu erweiternden Bemerkk. bei Hitzig 

Begr. der Krit. S. 153. Vor Allem aber geben die Homeri- 

schen Gesange in ihrer jetzigen Gestalt ein treffeudes Ana- 

logon zu der jetzigen Bescliaffenlieit misers Buclis. Auch sie 

haben erst diirch kiiustliche Verkniipfungen, Ausfulluugcii, 

Treunuiigen, Aiiordnimgen, welche an ihnen -vorgenonimeu 

wurdeii (obwohl sie sich in einer durch die Zeit unwillkiilir- 

lich festgestellten Reiliefolge iiberliefert hatten, s. Muller 

a. 0. S. 126.), — also luspriinglich jedenfalls durch Vereiui- 

guiig YOU urspriinglich selbstandigen einzelneu Rhapsodieeu 

zu einem erst erzwuiigenen kiinstlicheii Gahzen — ihre jetzige 

Gestaltmig erhalten. Niir dass man den Diask. des H. L. 

nicht soldier absichtlichen Verfalschmigen beschiildigeii 

darf, als deren jeue Bearbeiter nach Muller a. 0. S. 88 if. 

beziichtigt werdeii miisseii, wie z. B. dass sie Yollstandige 

und zusammeiigehbrige Stiicke Behiifs der zu erleichterndeii 

Komposition absichtlich getrenut haben. Wodurch aber diesc 

Parallele noch speziellere Anweiidmig auf misern Fall er- 

halt — es haben sogar muthmasslicher Weise ahnliclie Griiiide 

als im H. L. die Veranlassung gegebeii, jeue iibcrkomineiicii 

Stiicke zu den Gedichlcu der Odyssee und lliade zu Ycrarbei- 
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ten. Namlich immer treten in den einzelnen Rhapsodieen die- 

selben Hanptfiguren anf; im H. L. Salomo und Sulamith, 

seine Geliebte, sowie die TOchter Jerusalem’s; in jenen wird 

diirchweg jedesmal eine gleiclie Materie beliandelt; im H. L. 

ist bloss Yon Liebe die Rede. 

Anhang. Andere Ansichten. 

§. 7. Wenn man das bisher unter §§. 1 — 5. Gesagte 

mit dem in §. 6. Bemerkten zusammenbalt, so lasst sich nicht 

in Abrede stellen, dass unser Red. seinen, wenn gleich auf 

falsche Voraussetzungen gegriindeten Plan: in seiner Hand- 

schrift ein gegliedertes Ganzes herzustellen — mit nicht ge- 

ringem Scharfsinn und Konsequenz ausgefiihrt, und was im- 

merhin nach seinem frommen Sinne Wahrscheinliches aus den 

Yielen, ihm Yorliegenden, Yerschiedenartigen Bestaiidtheilen 

seines Kodex zu machen war, wohl unstreitig erreicht babe. 

Dies zeigt zn ewiger Warnung die Geschichte der Exegese 

• unsers Baches am Deutlichsten. Denn seit fast zwei Jahr- 

tausenden sind bei Weitem die meisten Interpreten des H. L. 

in diese Schlingen hineingegangeii; und Yiele haben wirklich 

in seiner Arbeit Yollstandig Das, was er wollte, eine einheit- 

liche Allegorie, Yiele nur znm Theil, iiamlich eine einheit- 

liche wirkliche Liebesgeschichte darin gefunden. 

1) Die Ersten, die, soweit wir es Yerfolgen konnen, 

unser Buch, wie es jetzt Yorliegt, fiir eine einheitliche 

Allegoric*) gehalten haben, sind (gegen die bisherige 

Meinung der Exegeten, obwohl Ygl. die hypothetischen Satze 

bei Kleuk. I. S. 43.) ausser unserin Redact, diejeiiigen, wel- 

che es in den heiligen Kodex aufnahmen. Dies kann man 

zuerst aus dieser Aufnahme selbst schliesseu, indem R. Azarja 

in Meor Enaim p. 175, b. sagt: dn •'D •n*' 

'tJmpn ‘jnujbi uj'mpn m'la t:iN‘’a3rr nnmnu); sodann aber 

besonders daraus, dass sie dem H. L. unter den fiinf Me- 

gilloth, trotz dem aucli die prophetischen Lieder des Jere- 

mias zu dieser Bibelabtheilnng gehbren, dennoch den aus- 

*) Haben doch z. B. Einige sogar das Nibelungenlied alle- 
gorisch-mystisch von Naturkraften u. dgl. gedeutet. 

i 
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2eichnenden ersten Platz angewiesen liaben, wie sie der wich- 
tigsten Urkunde unter alien Bibl. Schriften, dem Pentateuch, 
die erste Stelle im ganzen A. T. gaben. — An jene Man¬ 
ner schliessen sich die alten Uebersetzer, weuigsteus der 
Chaldaer und Syrer. Fiir den Letzteren kann man dies aus 

der Ueberschrift: schliessen; flir die LXX. 

darf man es aus dem Zeitgeiste, ihrem Wohnorte, dem Sitze 
der Allegorie, vielleicht aus einigen Spuren ihrer Ueber- 
setzung, z. B. zu IV, 8., so wie endlich rUckwarts aus der 
im Repertor. Bd. 16. p. 249. angegebenen Ueberschrift in 
dem Kodex einer andern griech. Uebers. und aus Josephus 
annehmen, von welchem Letzteren Kleuker I, 54. die alle- 
gorische Auffassung wahrscheinlich gemacht hat. Arabs und 
Aethiops sind ganz yon den LXX. abhangig. Die Vulgata ist 
am Wahrscheinlichsten ebenfalls der allegorischen Klasse zu- 
zuweisen. 1) Historisch und zwar meist a) historisch- 
prophetisch haben die Juden (deren gedruckte Litt. tiber 
das Buch s. Rosenm. Scholl. IX, 2. p. 280., ungedruckte in 
der Abhandlung yon Dr. Zunz bei Rebenstein: Lieder der 
Liebe p. II ff. Berlin 183'4.) das H. L. aufgefasst, d. h. sie 
iinden darin ihre ganze politische Geschichte und kiinftigen 
Schicksale. So der Chald., Aben Esra, Jarchi, Midrasch 

cantic. Aehulich deutet es Luther rein politisch auf Sa¬ 
lome’s gliickliche Regierungszeit, uach ihm Brentius; Hug 

und Kaiser unter den Neuern dagegen auf den Abfall des 
Zehnstamrae-Reichs, auf Serubabel, Esra und Nehemia. b) Im 
Gegentheil sucht Coccejus darin eine christliche Kirchen- 
und Ketzergeschichte. 2) Theologisch und zwar a) Ju- 
disch-theologisch, d. h. auf Gott (ri5''5tu) und das Jii- 
dische Volk, erklaren zugleich die angefiihrten Rabbinen u. A. 
b) Die Christen erklaren entweder theologisch - my- 

stisch und suchen darin ein Liebesverstandniss der Kirche 
Oder einzelnen Seele mit Christo, so Origenes, Athanasius, 

Hieronymus, Theodoretus, Mer9ier, J. H. Michaelis u. A.; 
Oder theologisch - hieroglyphisch, wie Puffendorf, 
der Alles auf das Grab Christi bezieht; oder endlich theo- 
logisch-politisch, wie Augustinus, welcher an die ciyi- 

tas Dei denkt; ahnlich auch Lowth, sofern er eine Geschichte 
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Salomo’s zn Grulide legt. 3) Philosophisch fiir ein Ge- 

sprach der Weisheit mit Salomo halten das H. L.: Abar- 
benel Ven. 1558 und 1564, ein Unbekannter in dem Biiche: 
Neueste Uehersetzuiig des H. L. Basel 1789. und Rosenmuller 
Scholl, a. a. 0. 4) Endlich sinnlich-allegorisch \er- 

steht es H. Grotius von den Mysterien der ehelichen Liebe. 
2) Folgende haben eine einheitliche Liebesge- 

schichte mit Beibehaltuiig des Wortverstandes in un- 
serer Schrift aiigenommen und darin gefunden: 1) Ge- 
schlechtsliebe ohne alle weitere Beziehung. Dies 
schon Theodor. Mopsuest. (vgl. Carpzov. lutrod. II. p. 248.) 
Castalio, Teller ad Turretin.; ferner auch Juden, deren 

Einige Kimchi (vgl. Repert. Bd. 12, 283.) bestreitet; in 
neuerer Zeit; Guttenstein in: Die poet. Litt. der alten Israel. 
Mannheim 1835. S. 34., und A. Rebenstein: Das Lied der 
Lieder Berl. 1834., woran aber das interessante Vorwort 
von Zuuz das Beste ist. 2) Viele Neuere glauben Liebe 
mit Nebe 11 beziehungen darin behandelt zu sehen und 

zwar a) in dem Gewaiide eiiier moralise hen Idee; so 

etwa den Sieg der treiien Liebe, wie Jakobi 1771, Am¬ 
mon 1780, Velthusen 1786, Standlin in Pauli. Memorabb. 
St. 2., Lindemaiin in Keil und Tzschiiner Auall. Ill, 1. S. 1 IF., 
Ewald 1826 und in: Die poet. Biicher des A. B. 1, S. 41 ff., 
Umbreit 2te Aull. 1828 und: Erinnerung an das H. L. Send- 
schreibeii 1839; oder fiir eine Predigt gegeu Poly ga¬ 

rni e: Dav. Micliaelis b) Fiir ein Hochzeitlied halten 
uiiser Buch u. A. Lowth praell. de poes. Hebr. p. 603., Bos- 
suet, Salvador Mosaisclie Institt. deutsch. Uebers. II, 284., 

Zunz in: Gottesdienstl. Yortrage S. 334.*). 
Aber das H. L., wie es jetzt vorliegt, kann, uni die 

liierliergeliorigen Momente kurz zusarameuzustellen, aus fol- 
gendeu Griiiiden kein Ganzes sein. Zuvorderst weil es an 
zerstreuten Stellen Fragmeiite enlhalt, welclie drei Mai zu 

*) Die reicblialtigste, oLwohl oline inneres Prinzij) ziisam- 

mengestellte Litt. bis auf 1830 findet sich in den Scholl, bei Ko- 

Benmuller a. a. O. Nach dieser Zeit ist unsers Wissens nur nocli 

evsclueneu die Schrift von Rebenstein and das Sendschreiben von 

Umbreit. ' 

\ 
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vereinigen sind; und weil achtzelin Glossen an Terscliiedenen 

Stellen, fast durch das ganze Bucli zerstreut, dariu Yor- 
kommen. 

Dasselbe kann ferner wegen folgender drei Umstande 
(vgl. §. 6.) nicht statt linden, welclie, wenn sclion jeder eiu- 
zeln dies nnmoglich macht, alle drei zusammen unserm Buche 
vollends aiich jeden Schein eines orgaiiischen Ganzen rauben. 
Es ist erstens unmoglich, ware wenigstens eine armselige, 

mit der sonstigen asthetisclieu Gediegenheit des grossten 
Tlieiles des H. L. uiiTereinbare Spielerei, dass demand ein 

Gediclit so eingericlitet haben sollte, dass zerstreut durch 
den ganzen Unifang desselben — an dreizehn Stellen je 
immer zwei — entweder iiberhaupt Oder im Gedichte selbst 
seltene Ausdrilcke sehr nahe oder dock nicht selir entfernt 
luntereinander angebracht sind. Zweitens: nocli weniger 
mbglicli ist bei der sonstigen Gediegenheit des H. L., ja 
wiirde an’s Barocke grenzen, dass ein organisches Ganze an 
elf Stellen mit Wiederholungen ohne alle asthelische Be- 
deuUmg und Yon soldier Beschalfenheit durchflochten sein 
sollte, dass jede immer zugleich einen leichteru Ausdruck fiir 
einen im Originale Yorkommenden schwerern enthalt; und 
dass der Autor, nicht zufridlen, triviale Wiederholungen aus 
seinem eigenen Gedichte gemacht zu haben, sich zugleich 
auch noch selbst und dies zuweilen bei leichten unbedeuten- 

den Worten, z. B. dem dn und dem SulF. nr. glossirt haben 

sollte. Brittens ist endiich bei einem organischen Ganzen 
unmoglich, wiirde wenigstens im Widerspruch mit der sonst 
ill unserm Gedichte herrschenden Productivitilt und Reichthura 
eine unerklarliche Armuth Yerrathen, dass sich fiinf Stel' 
len darin befiiiden, welche wortlich nach dem Muster andrer, 
schon Yorliegender Siitze gemacht sind, ohne dass auch diese 
Selbstiiachahmung aus asthetischer Nothwendigkeit geflosseii 
ware. Ueberdies wiirde das Ungeschick, welches sich in der 
Selbstnachbeterei dieses und des Yorigen Falles zeigeii wiirde, 
Yolleiids dadiirch uiiYerstandlich werdeu, und mit dem Um¬ 
stande in Widerstreit gerathen, dass der Dichter, indem er 
sich in alien iibrigen Fallen, woselbst noch Wiederholungen 

und Anklange an schou Gesagtes Yorkommen, allein you 
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asthetischen iind oft selir zarten Prinzipieu leiten Hess (vgl. 
Komm. Gedd. 3. 10. 12.), doch sonst genau iind treffend 
wusste, was es mit dergleicheu Wiederlioliingen auf sicli habe. 

Alim. Wenn mm das H. L. aiif keine Weise ein ur- 
sprungliches, organisches Ganze seiii kann, Tielaiehr iiach 
dem in §. 6. Gesagten erst zu einer iinecliten, an sicli 
iinmbglichen Eiiiheit umgeschaffen wurde, die obgenannteii 
Exegeten aber dennocli diese erdichtete Einlieit, welche 
alsdann jeder Andere anders anffasste, zum Gegeiistande 
iJirer Erkliirung machen: so ist einlenchtend, dass sie nun 
eigentlich nicht das reine urspriingliche Geistes- 
product selbst, sondcrn yielmehr nichts Anderes als die 
Ansicht uusers Diask. iiber dieses Product zum Fim- 
damente ihrer Erkl. aunebmen. Weun man alsdann aber 
einraal die dem Texte angekiiustelte Eiiiheit zur Grund- 
lage der Exegese des H. L. erhob, so war man, wenn 
man sich nicht der Inkonsequenz und Willkillir schuldig 
machen wollte, gehalten, diese Einheit, wie sie vom Er- 
hnder geraeint war, zn fassen, namlich, wie wir schon 
sahen, als eiue allegorische. Dieses thiin dcnn auch, ob- 
wohl freilich unbewusst, die Exegeten der ersten Parthei; 
nnd machen sich dernnhchst nur der einen Ungehdrigkeit 
schuldig, dass sie Willkiihrliches, aber dies doch, wie es 
dnrch dessen Natur selbst vorgeschrieben ist, erklaren. 
Dagegen iibt die andere Parthei, welche diese Einheit in 
ihrein Wortsinne fasst, ausser der tiberkommeneu Will- 
kiihrlichkeit noch eine zweite, namlich die, dass sie zwar 
die Einheit, aber nicht in dem nothwendig nnd unzertrenn- 
lich an ihr haftenden Siune der Allegorie annimmt, son- 
dern dem willkiihrlichen, gegebenen Momenle, das neue 
einer willkuhrlichen Auffassung nuterlegt. Ausserdem lei- 
det jede der in Rede stehenden beiden Erklarungsweisen 
noch an ganz eigeiithiimlichen Milngcln. Was iiiimlich die 
allegorische betrilft, so ist diese, ausser bei Schriften you 

ursprtinglich allegorischem Inhalte, schon an sich ein Un¬ 
ding, wie bereits langst bei Kleuker I, 112 —115. nnd 
151 —157., bei Hassler in: Tiibinger Ztschrft. fiir Theol. 
III. S. 172. und Dopke Komm. S. 53 if. dargethan wurde. 
Ueber die Anwendung derselben beim H. L. in’s Besoudere, 
bemerkt schon Rousseau bei dem geistreichen P. H. Sturr 
(S. dessen Schriften Wien 1819. Bd. 2. S. 21.) — „aber 
der Verfasser des H. L. wiirde sich wunderu, wenn er 
wiisste, wie mystisch man ihn ausgelegt hat. Man kbnnte 
auf die namliche Weise die Idyllen des Theocrit erkla- 
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ren.“ — Die Exegeten Ton der Parthei des Wortverstan- 
des aber verdachtigeii sicli am Meisten alleiii schon diirch 
Aeusserungeii, wie folgende, welclie die miihsam bedeckte 
Blosse ilirer Aufstellungeii leicht verratheii: „Zwar in kei- 
nem Biiclie kanii wohl der Zusammenhang scliwerer ent- 
deckt iind leichter missverstanden -yverden, als in diesem 
Stiick.“ (Evvald Komm. S. 9.), und: „Man suchte Einlieit 
und eine Geschichte ini Ganzen: nur felilte es Allen (!!), 
die diesen Weg \ersHchten, an durchdriugender Auffassung 
iind scharfem Ueberblick des Ganzen, wie des Eiiizelnen; 
daher land man nicht den wahren Schliissel znra Verstand- 
iiiss.“ (Ebeudas. S. 45.). Also diirfte das VersUlndnisa 
imsers bibl. Baches nur einigen wenigen Inspirirten auf- 
geschlossen sein. — So wie aber im Ganzen, leiden daim 
diese Erklarungsversuche auch im Eiiizelnen an Gezwiin- 
geiiheiten und Verdrehungen jeder rabglichen Art in Sachen, 
Grammatik mid Lexicon; weshalb denn auch untluinlich 
und unerfreulich ist, alles hierlier Gehorige durclizugelien, 
scliwer aber und upzweckmiissig, eine treffeude Auswahl 
zu maclien. 

§. 8. Aber dennocli hat sich eine gute Anzahl der Iii- 
terpreten unsers Buches den Fesseln zu entziehen gewusst, 
welche der Red. den Lesern in seiner unbefangenen Frbra- 
migkeit anzulegen sich bemiiht hat, jedoch freilich mehr 
durch gesunden Sinn und exegetischen Tact, als durch be- 
wusste Erkennung und Wiirdigung der wahren Beschaffenheit 
des jetzt vorliegenden Textes, welche unsers Wisseiis bisher 
Ton Niemanden in den oben angegebenen Eigenschaften scharf 
erkannt und auseinandergelegt worden ist. Zuerst uiachte 
Richard Simon zufolge seines gewohnten Scharfsiiiiies in sei¬ 
ner Hist. crit. du V. T. I, 5. p. 30. auf die eigentliche Be- 
schaffeiiheit des Textes im H. L. aufmerksam, wenn er sagt: 
II y a beaucoup de confusion dans le livre des cantiques. 
Aehnlich fiiiden eiiizelne Stiicke darin Herd. a. a. 0. Bd. 4.; 
Hufnagel Repertor. Bd. 7.; Paulliis ebendas. Bd. 17. (gegen 
welchen s. oben Umbreit’s Seudschreiben 1839.); Kleuker 
1780.; Eichhorn Einl. Ill, 541.; Gaab Beitrhge; Beyer 1792.; 
Augusti Einl. S. 213.; Geseiiius Geschichte der hebr. Spr. 
§. 10, 2.; Gothe westostl. Div. S. 248. der Stuttgarter Ausg. 
Ton 1819.; Dopke 1829.; de Wette Einl. S. 342. — Die 

besten und besonnensten Schritte hat freilich schon der vor- 
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urtlieilsfreie Kleiiker getliau, ihm folgte de Wette, obwolil 
sie die Salomonisclie Abfassiingszeit aller Stiicke behaiipten. 
Eiueii Schritt (aber freilicli einen zii grosseii) weiter thut 
daher Pauli., weim er den ganzeii letzten Tbeil des Bnches 
fUr schlecbt uud spilt erklart, womit Rebeiistein einiger 
Maassen iiberemstimmt, 

Anm. Man bat den Erkliirern dieser Parthei den Ein- 
wnrf gemacbt, dass, ■vyeim iinser Bucli einzelne Ton pby- 
sischer Liebe liandelnde Lieder enthielte, man es keiues- 
falls in die Saramlung nnsers heiligen Bibelkodex aufge- 
nommen haben wiirde; — ein Einwurf, den Einige Ton 
ihuen, wie Kleuker, Herder, Dbderlein, Dbpke, damit 
beantworten, dass sie sageu, die reine Geschlechtsliebe 
sei lieilig genug, urn Tiber sie liandeliiden Scliriften die 
Aufiiabme in das A. T. zn gestatten. Aber einerseits 
sclieint uns sowohl jener Eiuwnrf auf einer falschen Vor- 
aussetzung zu berulien, als andrerseits diesc Entgegnnng 

’ axis demselben Grunde niclit beweiskriiftig zn seiii. Was 
nun jeneii Eiinvand anlangt, so koiinte begreiflicher 
Weise fiir die Begriinder uiisers Bibelkodex eiiizig und 
allein nur das, wofUr sie eine Torliegende Schrift 
bielten, ein Motiv fiir die Aufnabme oder Nicbtaufiialime 
sein; keinesweges aber, xvas selbige in der That war, so- 
fern dies Letztere, weil sie es niclit salien oder anerkann- 
teii, gar nicht fiir sie existirte. Mochte also miser H. L. 
in der VVirklichkeit sein, was es wollte, fiir sie war es 
ein Einiges, ein Allegorisclies, also ein Heiliges, wie das 
die obige Darlegung, die tleberschrift, die Bearbeituiig 
mid Tor Allem die Aufnabme in den Kodex selbst beweisen. 
Was ferner die Erwiderung auf jenen Einwurf be- 
trifft, so ist wobl mibestreitbar, dass, wenii die Sammler 
der bibl. Scliriften unser Bucb wirklicb fiir ein yon phy- 
siscber Liebe baiidelndes Gedicbt angesebeii batten, wir 
dasselbe wobl scbwerlich im A. T. findeii wiirdeii. Deim 
wenii zwar Gescblecbtsliebe an mid fiir sicb mid in pbiJo- 
sopliischem Betracbt, nanientlicb iiacli beutigen Ansicbteii, 
etwas Heiliges sein mag, so haben scbwerlich jeiie Re- 
dactoreii (wie auch die Eyangel. Kirchenztg. 1827. Nr. 4. 
riclilig beinerkt) ebenso pbilosopbirt. Dies beweiset einer¬ 
seits der lubalt des wirklicb in den Kodex Aufgenonime- 
neii selbst, besonders aber der jenen Zeiten eigentliiiin- 
licbe, religiose Ernst, ja Rigorismus (Kleuk. I, 109.). Und 
gewiss faiiden wir ohne diesen (wie auch Herder meint in: 
Geist der Ebr. PoTsie Tb. 3. S. 282 ff. Uiiod.-Ausg. 1827.) 
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im A. T. manclies von den vielen Freiiden-, Liebes- nnd 
Trinkliedeni (S. Komm. Stiick 20.), woriiber die Proplic- 
ten so vielfacli eifern. — Andrerseits beweiset es riick- 
wllrts geschlossen jener Befehl des Hieronymus in: Praef. 
ad Ezech.: „Niemand solle das H. L. vor dem Anfange 
des dreissigsten Jalires lesen“; so wie der Umstand, dass 
Einige sogar (nacli Carpz. introd. I. p. 264. und Ravins 
de synag. magn. p. 10.) das Buch aus dem Kanon entferut 
wissen wollten. 

' Z w e i t e r A b s c h n i 11. 

Inhalt, F 0 rm, Sprache. 

§. 9. 'Inlialt. Die oben aufgezahlten siebenzelin Toll- 
stJlndigeu Stiicke sind diircbweg erotisclie Gedichte. — Lie- 
besentziickung aus der gegenseitigen Vereinigung und dem 
Anscliauen der Liebenden entsprungen, scbildern: Cp. I, 

9 —II, 7.; IV, 10 —V, 1.; VI, 8. 9.; VII, 8 — 11.; Be- 
triibniss und Schmerz der getrennten Liebenden malt I, 2 — 4.; 
verbotene Liebscbaft VII, 14—VIII, 2.; listiges Umgelieii 
des Verbotes II, 8. (nacli der Wiederherst.); Entzweinng der 
Liebenden V, 8—VI, 2. und V, 2 — 7. III, 1—4. in 
der Wiederherst.; elieliche Scheidung VIII, 5. von nnn an 
bis V. 7.; verliebte, eifersiichtige Betrachtung der Geliebtcn 
VII, 1. von n'n an bis v. 7.; eine liebende Erkundignng 
I, 5—8. und eine feierliche Einbolung der Geliebten II, 
6—11. Ausser diesen dreizehn Stiicken sind nocli vier kurze 
Gedichtchen tibrig, von denen zwei IV, 8. 9. -f" VI, 4. 5. 
bis nach der Wiederherst. und VI, 10 — VII, 1. bis 
*^3 das Erschreckende des Blickes und der unvermutheten 
Erscheinung der Geliebten darstellen; VIII, 11. 12. bemerkt 
den Unterschied zwischen einem wirklichen Weinberge und 
dem unter den Reizen eines Weibes vorgestellten; endlicli 

macht VIII, 8 —10. bemerklich, dass Unschuld nur sich selbst 
schiitzen kbime. — Die beiden Erganzungen mid das Bruch- 
stiick haben keineii unabhangigen Inlialt. — Alle jene selb- 
standigen Stiicke aber sind in Riicksicht auf das in §. 12. 
Gesagte fiir Volkslieder zu achten; wie denn aucli z. B. die 
Arabischen Volkslieder Egyptens meisteiitheils Liebesliedcr 
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sind nach: —r Egypten, wie es jetzl ist; Hinrichs Lpzg. 

1841. S. 204. 
§. 10. Form; inn ere oder ils thetische Form. 

1) Halt mail mil Zurechiiuiig Ton VI, 8. 9. die Tier zuletzt 
genaiiiiteii Stiicke gegen alle .tibrigeii, so zeigt schon eine 
oberfladiliche Vergleicliiiiig ausserlich eine gewisse Ungleicli- 
heit des Unifaiigs zwisclien diesen imd jenen; aber auch in 
dem innersteii Wesen ilirer asthetischen Form und Darstellung 
unterscbeideii sich iiiisre Lieder selir weit Ton einander und 
zwar nach zwei ,Seiten bin. — Nach der einen Seite hin . 
betrachtet zerfallen sie in zwei Klassen, deren die eine den, 
jedem Gediclite zii Grunde liegenden erotischen Gedanken 

nach seinem jedesmaligen ganzen Wesen und Umfange 
behandelt, walirend die andere — aus jenen fiinf kiirzern 
Stiicken Ibestehend — denselben in epigrammatischer 
Fas sung darstellt. Denn wenn es riicksichtlich der letztern 

Klasse nach Lessing (vermischte-Schriften Berlin 1771. Th. 1. 
S. 110 IF.) und Sulzer (Theorie der schOuen Kiinste Th. 4. 
S. 192.) das Wesen des Epigrammes ist, seineu Gegeiistaiid 
„in eiiiem uiigewbhiilichen Lichte kurz und wie im Voriiber- 
gehen“, gleichsam bloss in einem hellen Streiflichte darzu- 
stellen, so passt dies Tollkommen auf die eben aiigegebenen 
fiinf Stiicke, auf welche sich auch die sonstigeii Ton Lessing 
dort aiigegebenen Eigenschaften der Epigramme anwenden 
lassen. So erregt IV, 8. 9. -f" 4. 5. eine Erwartiing 
iiber seinen Gegenstand, giebt aber auch den Aufschluss; 
VIII, 11. 12. lasst den Aufschluss, VI, 8. 9. die Erwartiing 

weg. — Nach der andern Seite hin ist die asthetische Dar¬ 
stellung unsrer Lieder entweder dramatisch oder adra- 
matisch, so dass dann jede der beiden oben aiigegebenen 
Klassen, sowohl die laugern Gediclite als auch die Epigramme, 
entweder dramatisch oder nichtdramatisch concipirt, Ton den 

nichtdramatischen Gedichten aber wieder mehre lyrischer 
Natur sind. Zu den dramatischen gehoren: 1) I, 5 — 8.; 

2) I, 9 — II, 7.; 3) II, 8 ff. nach der Wiederherst,; 4) III, 
6 —11.; 5) IV, 8. 9. -f“ VI, 4. 5. nach der Wiederherst. 
(Epigramm); 6) V, 8—VI, 2.; 7) VI, 10 — VII, 1. bis “ja 

(Epigramm); 8) VII, 1. Yon "73 bis y. 7.; welche aber alle 
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(you den epigrammatischen darunter Tcrstelit sich’s olinehiii 
Yon selbst) iiicht als Drama’s in iinserm Sinne, soiidern Yiel- 
melir als einfaclie, gleiclisam einheitliclie, kurze Haiullungen, 
so zii sagen Yon einander unahhangige, einheitliclie iind eiii- 
zeliie dramatisclie Sceiien auftreteii; dergleiclieii aucli sonst 
bei dcii Dichtern des Altertliunis Yorkommen, z. B. Ovid. 
Amor. eleg. 2., worin sick Ovid mit seiner Geliebten als 
Znsclianer im Circus darstellt; bei Herat Serm. II, 5.; uud 
unter den Deiitschen Minneliederu Ygi. Koberstein, Deutsche 

Litt Gesch. S. 63. Dagegeii sind adramatisch: 1) I, 2 — 4.; 

2) IV, 10 —V, 1.; 3) VI, 8. 9.; 4) VII, 8 — 11.; 5) VII, 
14—VIII, 2.; 6) VIII, 5. Yon nnn an bis y. 7.; 7) VIII, 
8 —10.; 8) VIII, 11. 12., woYon wieder das 3te, 7te und 
8te Stiick Epigramme, die iibrigen funf lyrische Gedichte. — 

Audi schon der scharfblickende Kleuker sagt*(l, 188); „die 
Form der Koniposition ist zwar nicht durchgangig, docli 
meist dramatisch.“ Uebrigens kannte man bisher in der 
Hebr. Litt iveder so rein dramatische Productionen der an- 
gegebenen Art, nocli solche Epigramme, als wir gegenwartig 
im H. L. nachzuweiseii bemiiht waren. — Das iiuii uoch 
iibrige Stiick V, 2 — 7. -f~ 1—4. uacli der Wiederherst 
weiset sich auf den ersten Anblick als eine poetische Erzah- 
lung aus. Die Erzahlung aber im allgemeinsteii Sinne ist 
gleiclisam das Koiiterfei des iiatiirlicheu Drama, des Ge- 
schehenden, eiii erzahltes Drama. S. Sulzer a. a. 0. I, S. 371. 
Die Erganzungeu gehoren g,ls unechte Bestandtheile der Ori- 
ginale zu dem Genre der letztern. Das Fragment gehbrte 
lYahrscheiulich eiiiera lyrischeii Gesange an. 

Anm. Nun ergiebt sich leicht, dass die drei Ycrschie- 
denen Meiuungen iiber den Inhalt des H. L., you denen 
eine dasselbe zur draraatischen Poesie reclinet, wie 
Staudl. a. a. 0. S. 180., Ew. Komm. S. 5 — 8. und: die 
poet. Biicher a. a. 0., Umbr. 58 — 67. u. A.; Oder es fiir 
ein Monodrama halt, wie Velth. S. 61.; — die andre 
es zur bukolischen (idyllischen) Poesie zahlt, wie Hiig, 
Lessing, Jost Gesch. der Israel. II, 243.; und die dritte 
endlich es lyrische Dichtuug tauft, wie Dbpke u. A., 
allesammt einseitig siiid. Jede bezeichnet nur eine klcine 
Anzahl der betreffenden Stiicke unsrer Sammlung; demi 
biikoliscli sind nur: I, 5—8.; II, 8 ff. nacli der Wiederherst.; 

3 
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V, 8 — VI, 2.; IV, 8. 9. -f- VI, 4. 5. nacb der Wiederherst., 
draraatiscli aber mid lyriscli wiederum mir die angege- 
beiieii. — Alier weiin keine einzelne dieser Beueiimiiigen 
alleiii deii Iiilialt des H. L. ersclibpft, so than sie es so- 
gar iiiclit eiiiraal alle zusamraeii, sofern dabei die Stiicke 
niit epigramniatischem Karakter iind die Erzalilnng unbe- 
riicksicliligt bleibeii. — Woravis ziigleicli einleiicbtet, dass, 
weim man einmal eiiie allgenieiiie Benenniiiig fiir den In- 
lialt misers liibl. Buclics haben will, eine solclie keiues- 
weges YOU der Knnstform der Lieder, deiin ilire Form 
ist eben eine Yierfache, sonderii einzig mid allein Yon 
eiiier gemeiiisamen Eigeiischaft des Inhaltes liergenoiii- 
men werden konne. In dieser Riicksiclit ist das H. L. 
aber iirspriinglicli und in der That eine erotischeBln- 
meulese altliebrilisclier Gedichte. 

2) Die Natur dei* erotischen PoeTie bei den Hebrilern 

zu erkennen, ranss dem besserii Verstiindnisse misrer Lieder, 

sowohl nach ilirem eignen Weseu, als nach ihrem Verliiilt- 

nisse zu den Poesieen andrer Vblker sehr fbrderlicli sein. 

Docli ist Iiieriiber, so Yiel uns bekannt, selbst in der iieuer- 

dings erscliieneiieu, obeii aiigegebenen Schrift you Guttenstein 

nocli niclits einiger Maassen Gentigendes gesagt. Versnchs- 

weise Folgendes! — Was zuerst die Eigentliiimliclikeiteii 

der Hebr. Poesie iiberliaupt aniangt, so scheineii uns so- 

gleich folgende Yier IierYorzuleucliten. Namlich erstcns 

das poetische Organ betreffend, weiin nach Gbtlie (westiistl. 

DiYan S. 378.) Poesie iiur „Ausdruck eines aufgeregten, er- 

Iibhten Geistes“ ist; der Ilebraer aber, als nocli siidliclier 

YVie z. B. der Italieiier wolmeiid, nach Natur und Kliiua eines 

cliolerischen Gemiithes tlieilhaftig wurde: so ist eiiileuchtend, 

dass aucli die Konceptionen seines Gefiihles das Gepriige der 

Leidenscbafllichkeit, des Pathos haben, dass sie heiss und 

Iieftig sein werden. Daher deim die Griisse dieser Poesieen 

(Herder Geist der Ebr. Poes. 1, 46.), das Feuer und die 

Lebendigkeit ihrer Anschauungen, zufolge deren miter ihrer 

Hand fast Alles Gestalt und Leben erluilt. Personification, 

Gespritch oder directe Rede wird; Giitlie Div. S. 384. Zwei- 

tens: in Riicksiclit der poet. Objecte steht der Hebr. iioch 

anf jener kindlichen Stufe, dass sein Geist an den Diiigen 

niir erst die Maimigfaltigkeit und den Glanz ihrer tiussern 
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Ersclieiiiiiiig wahriiimmt, und von ilim gleichsam iiLer- 
fluthet, gaiiz uml gar aiisgefiillt, noch nicht des similiclieii 
Eiudrucks Meister zii -werdeii vermag, lira das Metapliy- 

sisclie ail ilmen zii erkeimen; Oder (wie es Lei Hitzig Eiiil, 
zii Jesaias XI — XXII. uud in; Selierin von Prevorst TIi. I. 
Iieisst) dass er sicli noch niclit aiis der nmgebenden Natiir 
Iierausgefunden hat. Daher ist denii seine Poiisie iiur noch 
ausschliesslich Natiirpoesie. Drittens: in Betrelf der hslhe- 
tischen Wahl miter den Ersclieiimiigen, so walilt er eheu 
gar nicht. Alles impouirt ilim, Schones uiid Unschones; iind 
was er fiihlt, halt er der Dichtung fiir wiirdig, Wenn man 
dazii nimmt, dass seine Lehensweise dnrchaus natiirlich und 
von keiner socialen Etikette Leschrankt ist, so sieht sich eiii, 
wie der Kreis seiner poet. OLjecte, oLwohl in oLiger lliick- 
sicht uiigleich euger mid armer als Lei den neuern Volkcrii, 
in dicsem Eetracht dagegen viel weiter gCzogen sein muss. 
Hieraiis fliesst ihre Einfachheit, sowie die Einlalt und Naivi- 
tat in der Wahl der Gegenstaiide und Eilder, eiidlich Maii- 
ches, was wir iiach unserm Geschmack als Mangel dieser 
Poesieen Lezeiclinen wiirden. Vierteiis: was <lie Dar- 
stellung Letrifft, so ist Legreiflich einerseits, dass, wemi' 
ein erregter Geist auch in einer erregten Sprache redeii 
muss, fiir jede Pocsie aber das Reich der Eilder iliren An- 

schaumigen die wichtigsten und schonsten Farben liefert: dass 
Hebr. Poesieen riicksichtlich der sachlichen Form das 
Geprage Orientalischer Natur und Eodens an sich trageii; 
andrerseits aber auch ihre sprachliclie Form, der Rliytli- 
mus, ira Eiiiklang mit der Natur dieser Diclitungen eiul'ach 

und migekiinstelt werde sein miissen. — In Folge dieser 
allgemeinen Eigenschaften der Hebr. Poesie iiberhaupt, zeigl 
nun die erotische Poesie,der Hebr. im Besonderii lol- 
gende Eigenthiimliclikeiten. Erstens; wegen seines hefti- 
geni, feurigern Gcraiithes ist dem Hebr. die Liebe nach 
Cp. VIII, 6. 7. (Ged. 14.) ein verzehrend Feuer, das Slibmc 
nicht zu losclien vermbgen, aus welchem Niemaud, eiiimal 
ergriffen, Befreiung findet, und das, unerwidert, zn Tode 
breunt. — Die Araber zahlen sogar den Tod aus Liebe 
zu iliren schonsten Todesarten; uml wer liatte nicht von dem 

3 * 
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durcli seine treuen Liebliaber beriihmten Starnme der Beni 
Osra geliort, woruber s. Kosegarten direst. Arab. p. 46 sqq. 
Zweitens; well tier Hebr. iioch niclit das hinter den sinii- 
lichen Ersclieinungen verborgene Geistige erkennt, so zieht 
aucli iiiir die aiissere Erscheiniing des geliebteii Gegeiistan- 
des seine Aufmerksamkeit aiif sicli; Gestalt nnd Farbe des- 
selbeu fesselt ilin; die geistige Sclione ist ihm amiocli \'er- 
liorgen. In diesem Falle aber bleibt als eigeiitlicbes Lebcns- 
elemcrit seiner erotisclien Diclitung nur die Schonbeit der 
menscbliclien Gestalt nnd der Zauber iibrig, den ilir Geuuss 
den Liebenden gewahrt. Dalier es ihm denn, wie nnser 

Buell zeigt, kein andres Lob und Preis des geliebten Gegen- 

staiides giebt, als dessen Schonheit nnd die Wonne des Ge- 
uusses derselbeu. Brittens: deslialb nnd weil ihm wegen 
der Eiiifachheit und Natiirlichkeit seines ganzen Daseins das 
Natiiiiiche und Menschliche aucli wirklicli noch natiirlich er- 
scheiiit, kaiin er begreiflicher Weise fiir seine Beschreibnn- 
gen tier Schonheit nnr die reizentle Nacktheit und zwar in 
ilireni ganzen Urafange gebrauchen; daher denn^auch die 

Gedichte uiisrer Anthologie voll sind von den lieblichsteii 
Geuiahldeii dieser Art, vgl. Cp. V, 8 — YI, 2.; VII, 1 — 7.; 
IV, 1 — 7. Ja der Orientale findet das so sehr in der Ord- 
unng, tlass iiacli Anquetil bei Pauliis im Repertorium TIi. 
17, 111. aucli bei den Muhammedanern in Asien „der Ober- 
leib bis anf den Giirtel gar keine Sadie ist, anf die man 
iieugicrig ist.“ Ist docli aucli die schbne Nacktheit sogar 
bei den philosophischen Grieclien fast der einzige Gegenstand 
ihres Lobes an tlem Geliebten (vgl. Anacreon Nro. 27. u. 28., 

Wood Original-Genie in der deutsch. Uebers. S. 193.) und 
der Triumph ihrer bildenden Kunst. — Viertens: weil 

V der Hebriier in seinem Leben und Treiben der sichern Lei- 
tniig tier Natnr iiberlassen ist, so ist seine Liebe zwar nnr 
noch siniilich, aber rein und klar wie die Natnr und sein 
Himmel, aiinoch unbefangen und iiaiv, annocli frei voii iiber- 
silttigter Ueppigkeit und jener wolliistigen Uiinatiir, woran 
die spiltern Inder, Perser und Araber, ja selbst Grieclien 
und Rbiner krankeln, und woriiber man vgl. Tibull. I, 4. 

V. 81.; 9, 10. Ovid. Amor. Ill, 7.; 14. v. 21 ff. Horat. 
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Serm. I, 2, 110. 225 ff.; 5, 82.; II, 3. v. 325.; besonders 
7. V. 47 — 52. Dess. Odd. 4, 10.; 2, 9.; 3, 20. Epodd. 

8, 5.; 11, 23 ff.; besoiiders 12. Virg. Bucc. 2. Gita Goviuda 
bei Ewald Ztsclirft. f. Kund. d. M. I, 136 ff.; iiiclit zu ge- 
denken der unzahligen Stelleu bei Arabern und Persern. — 
Endlicli fiinftens sind iinsre Liederchen \oll von Bildern 
aus der Natur mid Geographic Palastiiia’s. 

§. 11. Aeussere Form oder Rhythmus. Die* 
allgemeinsten Ziige des, so wie in andern poet. Biicliern des 
A. T., so aiich im H. L. herrsclienden Rhythmus scheinen uns, 
abweicheiid von den bisherigen Meinungen (deren beide 
neiieste s. bei de Wette Psalmen 3te Aufl. S. 54. und Ewald: 

die poet. Biicher Th. 1. S. 64 u. ff.), kiirz folgende zu sein: 
1) Der Jambische Tonfall, iiberhaupt der Trager seraitischer 
Wortbilduiig und Betonung, wozu also auch der Anapast 

und der seltener vorkommende Paon quartus zu rechiieii. 
Katiirlich sind diese drei Bezeichnungen hier iiicht ganz in 
dem Sinne der rbmischen und griechischen Verskunst, sot.- 
dern allein in musikalischer Bedeutung zu nehmen. 2) Jede 
Versreihe enthalt eine nach Maassgabe des jedesinaligeu Sin- 
iies u. dgl. iibereinstimmende oder ungleiche Zahl soldier 
Jambischen Fiisse. 3) Die (musikalische) Prosodic ist eben 

so einfach; iiur die betonte Sylbe eines Wortes oder eiiier 
Wortverbindung ist musikalisch lang, d. h. hat die Arsis, 
alle iibrigen sind tonlos und kurz; wonach also der Wort- 
Ton oft von dem Verhaltniss der Betonuiig der Wortreihen . 
abhangt, was mithin eine blosse Erweiterung des Gebraudis 
der lineola Makkeph ist. 4) Die Form !:pj2 ist imraer nur eine 
einzige Sylbe, so wie iiberhaupt sammtliche Schwa’s, einfache 
und zusammengesetzte, fiir kurze kauni horbare Vorschlage,. 
gleich wie im Syr., zu achten sind. — Die Anweiidung die * 
ser Gesetze im Einzeluen, so wie die Griinde unsrer Vers- 
abtheilungeu und die iibrigen hierhergehdrigeu Beobachtuii- 

gen durchzugehen, wiirde uns zu weit fiihren; und verweiseii 
wir auf die Uebersetzungen, worin wir den Rhythmus, so wie 
den Umfang und (fast) immer die Zahl der jedesmaligea 

Versreihen nach Kraften genau so wiederzugeben versuchten;, 
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wie wir sle iiacli genaiier Priifung im Texte zii finden ge- 

glaiibt Iiaben. 
§. 12. Spraclie. Die Sprache des H. L. giebt fol- 

gcndes Bild: SowobI die der iiltesten als jiiiigsten Gedicbte 

bat ill ihrem Gruiide iiiid ilirem Hauptbestandtlieile eiii reines 
Hcbraiscb; einige illtere eiitbalten sogar wahrscheinlich Ar- 
cliaisnien, z. B. Cp. II, 7. (Stiick 1.): diDntt, Tniyn, Tn“n5>n; 

feriier Cp. V, 8. (Stiick 6.): wiedermn ddriN mid iNiidn, iT’an; 
ciidlicli Cp. VI, 8. (Stiick 17.): n^ri; — Alles iiiimlich Mascu- 
liiiformeii fiir die betreifendeii Feminina. — Deniiocli zeigt 
sick auf dicsem Grunde — in den iiltesten mid jiiiigsten Lie- 
dem ohne Unterscliied — zmn grosseu Tlieil diejenige Un- 
reinigkeit des Hebriiisclien, welclie dasselbe etwa Tom Beginn 
dcr Berserzeit bis znr Macedoiiisclien Periode Iiatte — eine 
Unreinigkeit, welclie ancli die in derselben Epocbe abgefasste 

Scbrift des Kolieletli, iiur in etwas erliiilitem Maasse, aiif- 
weisct (vgl. Knobel Komment. zu Koh. S. 90 ff.), mid die 
sicli einerseits in der konseqiienten Aram. Fiirbnng (z. B. in 
dem durcligiingigeii id praef. niit seineii Kompositiouen), an- 
drerseits darin zeigt, dass aucli ein persisches (vg!. Knobel 
a. a. 0. S.9-1.), ja sogar ein griecliisclies Wort darin Yorkommt. 
Folgendes siud die Aramaismcn. Grammatiscbe Wiirter oder 
Partikelii: in fiir Tdts': Cp. I. v. 6. drei Mai; III, 1. 2. 3. 
4. 11.; IV, 1. 2. drei Mai (ein Mai “bsid) G.; V, 2. 8. 9.; 

VI, 5. zwei Mai, v. 6. drei Mai; VIII, 4. 8. 12. — ^>'>^1'^ 

vgl. I, 7. — id -]S> I, 12.; II, 7. 17.; Ill, 4. zwei 

♦ Mai; T. 6. und VIII, 4. — "midW III, 7. — b als 
not. acc. Ill, 11. und VIII, 13. — Lexicalien: (?) 
ill der Bed.: Zelte I, 5. — P]Tid fiir ;]nid I, 6. (Komra. 

Ged. 5.). — fur m'n'n I, 13. (S. Komm. Ged. 1,). — 
n'lri fiir (?) 17. (Komm. Stiick 1.). — r!r)\x in der 
Bed.: wo? I, 7. — fiir nab ebeiid. —, niid fiir 
tdT-id I, 17. — inD II, 11. — •’db II, 13. — mao (?) 
II, 15. — yap II, 8. — pTid (?) in dcr Bed.: Markt 
III, 2. — •'tnN fiir (wcmi die Vokalis. riclitig) III, 8. — 
Pl^a V, 3. — om“in in der Bed.: In Sclireckeu setzen 

VI, 5. — naid fiir Old VIII, 5. — Persiscb ist O'lm II, 13., 

vgl. Knob. a. 0. S. 94.; Griecliiscb yiTidiN' III, 9., vgl. Komm. 
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Qed. 8. — Wenn nun zwar in den jflngern Liedern 
manche Aramaismen so erklarhar tvaren, als entspreclieiide, 
z. B. in Jeremias imd Ezecliiel, indem sie iiaralich schon toii 

den Yerfassern lierriilirteii, so fragt sicli doch, -ffie in deji 
jilteru Stiicken Aramaismen tiberliaiipt, im Besoiidcrn aber 
wie gar jene iiacliexilisclie, so durcligreifeiid uiireiiie Spracli- 
farbung'*sowohl in jenen alterii als auch in den jiiiigerii Lie¬ 

dern moglich ist. — Dies Problem scbeiut ims durcli Fol- 

geudes eine leiclite Auflbsung zii erlialtcn. 

Die Lieder unsrer Sammluiig pflanzten sicli (als Volks- 
lieder §. 9.) durch Tradition und im Gesaiige fort, wie z. B. 
auch die Homerisclien Gesiinge und Aesopisclien Fabeln. Bei 
kurzeii Liedern kaim dies urn so weniger auffallen, als die 
alten Volker, in der Schreibkunst ungeiibt und an ilir Ge~ 
daditniss gewiesen, sicli (wie Hupfeld excertt. Aeth. p. 4.; 
Hartmann liiiguistische Einl. S. 315. und Forscliungen iiber 
den Pent. 291 —30G.; W. Miiller a. 0. S. 35. 47. 48 ff. 
und Erzahlniigen, wie Kosegarten Chr. Arab. p. 125. 1. 5 fl'. 
zeigen) eine so grosse Starke desselben pflegten erwor- 
ben zu baben, dass sie sogar lange Gesclileclitsregister 
und ihre sammtliclien Stammesgescliicliten oline erliebliclie 
Veranderungen von Gesclilecht zu Gesclileclil fortznpflanzeii 
vermocliten. — So begleileten also unsre Lieder im Gesauge 
die Judeii durcli die verschiedenen Pliasen ilires politisclieii 
Daseins — durcli die Clialdaer-Periode, durch das Exil bis 
auf die Zeiten Esra’s und Nehemia’s. Daher musste ihi* 

. Sprachkarakter begreiflicher Weise, iiidem sicli das Hebraische 
ciiier so allmahlich imraer kraftiger werdcnden Anfarbuiig 
durch Aramaisraus iiicht zu entzieheii vermochte, auch seiuer- 
seits an dieser Verunreiuigung Theil nehmeii, und also zur 
Perserzeit eine ahiiliche Gestaltung, als die Sprache des 
Ecclesiastes zeigt, gewonueu habeii. Glcichwohl koniite cr 
auf keiner dieser Stufen, natiirlich auch iiicht in der iiacli- 
exilischeii Zeit, ganz denselben hohen Grad der Vcrmischung 
crreichen, als welcher sicli im Prediger Sal. zeigt. Denii 
wahrend der Verfasser des Letzteru eiii freies Spiel der Ge- 
dankeii und des Ausdrucks treiben und eincn ungehiiidcrteii 

Gcbrauch des gauzen damaligeu Sprachgutes iibeii kounte, 
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wurde dagegen bei unsern Liedern die Macht jener Vernnrei- 
uigung zum Theil an dem Damme eiiier ’.schon Torhandenen, 
passenden, gewohnten imd deslialb im Ganzeii nothwendig 
beiznbehalteudeii Auspriigung nnd Fassung alter, bekannter 
Gedaiiken; so wie eiaes, gewisse Greiizeii Torsclireibenden, 
Rliyllimus und Melodie gebrochen. — Haiiptsaclilich miisste 
sicli aber der Aramilismus, wie auch die Spraclie des Kohe- 
letli beweist, ira Allgeraeinen an den I’artikeln und in Laut- 
Teranderungen gleiclier Wbrter geltend. machen; Ersteres, 
weil Partikeln wegen ilires liaufigen Gebrauches, ibres ge- 
riiigen Umfaiiges und ibrer Bildungsiinfabigkeit sicb am Leicb- 
testeu eiiiscbmeicheln konnten; Letzteres, weil es eine in 
alien stammverwandten Sprachen gaiiz gewbimlicbe Erscbei- 
nung ist. Daber denn aucb im Besondern unsre Lieder 
grade in diesen beiden Riicksicbten — in ersterer z. B. bei 
dem durchweg eingefiibrten ^5 relat. mit seinen Kompositio- 
neu, in letzterer durcb Falle, wie 'rn'nit, -o^rt — 
Torzugsweise beimgesucbt wurden; eine Sacbe, die iiberdies 
bier urn so leicliter eintreten k-oniite, als sowobl durcb Par- 
tikel-, als Laut-Aenderung der Rbytbmns am Wenigsten Ge- 

fabr lief. Entlebiite gauze Worter und Bedeutungeii mussten, 
wie tiberbaupt, so aucb natiirlich beim H. L. in geringerer 
Anzabl eintreten, obwobl sicb auch solche Beispielc in un¬ 

sern Gedicbten Torfinden. — Auf diese Weise erbielteu also 
die ill tern Stiicke eine ibnen ganz neue und fremde Bei- 
miscbung, wahrend dagegen die jiiugern die in ibnen scbon 
Yorbandene, aber aiinocb geringe Aramaiscbe Farbung nur 
anf jene libliere Poteiiz der Perser-Epocbe bracbten; alle 
aber batten, als sie durcb Tradition bis in die bezeicbnetc 
Periode angelangt waren, grade diejenige spracblicbe Ge¬ 
stalt angenorameu, in welcber sie jetzt vor uus liegen. Na- 
tiirlicli also, dass, als man nun anfing, was sicb an ge- 
scbriebenem Litteraturgut Yorfand, zu sammeln; was in niund- 
licber Fortpflanzung, aufzuzeicbnen, dies Letztere — also aucb 
unsre Lieder — in der Form der Aufzeichnung grade ebenso 

crscheinen mussten, wie wir sie jetzt haben. — Man kbnnte 
dieser Entwickelung den Einwand eiitgegeiistellen: wesbalb 

denn unsre Lieder erst so spat, ja Yielleicht am Spatesteu 
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aufgeschrieben sein sollen? Was jedoch darin seine Erledi- 
guug fiudet, dass sich knrze, durch Gesang fortgepflanzte 
Lieder nicht niir viel leichter behalten, als lange Geschleclits- 
register, Dokumente ii. dgl.; sondern aucb iiberhatipt fiir das 
historisclie Leben iiiid die Erinnerung Ton geringerer Wich- 
tigkeit mid daher der scliriftlicheu Aufbewabrung weniger be- 
diirftig sind. Ferner: Volkslieder sind aucli sonst oft erst 
selir split iind nach lange scbon besteliender Sclireibkunst 
anfgescliriebeii worden, wie z. B. iinter Karl dem Grosseii 
(ygl. Wachler Vorless. S. 38. 62.), ja selbst in neuesteii 
Zeiten; man Tgl. iinter Aiiderm aucb die Volksmaiircben des 
Miisans mid die meiirfaclieii Sagensammliingeii neuester Zei¬ 
ten. Eiidlich scheiiit eine Stelle aus Baba Batlira 15, 1. 
mid Schalscli. Hakkab. fol. 66., woselbst es heisst: ir!"'pTn 

nb-p 'n‘’U5 pd?j'' aucb 
fiir das H. L. auf eine spatere Zeit der Samnilung oder Anf- 
scbreibung, jedenfalls eine spatere Bescbilftigmig damit bin- 
zudeuten. — Diese Eutwickelimg erbalt diircb folgende Ana- 
logieeii eine iiicbt miwicbtige Bestatigmig. Zuerst scbeineii 
iins ini Bereicbe der Hebr. Litt. ’das Lied der Deborab mid 
Ps. 18. Tgl. niit 2 Sam. 22. Parallelen zii eiitlialten. Das 
Erstere namlicb scbeint ebeufalls iind zwar iiiir bis zur Chal- 
daer-Epocbe miindlicb fortgepflanzt mid erst danii aiifge- 
scbriebeu zu sein; wober deim die in ilim Torkommendeii 

Chaldaismen. Ebeii so scbeinen uns die Verscbiedenlieiteii in 
den beiden Recensioiien Ton Ps. 18. diircli die muiidlicbe 
Ueberlieferung iind iiachmalige Aufzeicbiuing aiis dem Ge- 
daditniss Ton verscbiedeneii Personeii ibren Griind zu liabeii, 
iiiir dass, da die Aiifzeicbiimig ziifallig Tor der Chaldiler- 
Periode geschab, die Differenzen nicbt aus Arambismen, soii- 
derii reinem Hebrliiscb besteben. Ferner: aucb in den zuerst 
miindlicb fortgepflanzten Moallakats (ygl. Vullers Tarafa p. 14. 
mid Sacy in Notices et Extraits Tom. IV. p. 311.) wiirden 
die yieleii Lesarten, wenn jene Gesange in der muiidlicbeu 

'• Tradition eine Zeit der Unterwerfmig miter ein aiiders re- 
deiides Yolk batten passiren miissen, zum Theil aus dieser 
fremden Spracbe stammeii. Endlicb sagt Miiller a. 0. S. 14. 
aucb Ton der Spracbe der Homeriscbeu Gesange, dass jene 
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sich „allmlllilig und unwillkiilirlich in dem Miiiide der Rliapso- 

deu mit der Zeit fortbewegt iind fortgebildet und nicht we- 

iiig von ilirer Farbe ha])e verlicren miissen, als ilire ge- 

iliigelten Worte zuerst in das Band der Sclirift gesclilageii 

\yurden.“ Vgl. ebendas. S. 51. und vorziiglicli die Stelle 

aus Jos. contr. Apion. I, 2. 

A uni. Was ursprunglich an der Stelle der Aramilis- 
meii, des persischeu und griecliischen Wortes stand, ist 
also verloren gegangen; bei denjenigen Aramaismen, die 
in blosser Lautverandernng bestelien, wie u. s. w., 
inir Theilweise und leicht erganzbar. Ferner: es ist iiicbt 
unmoglicli, dass einige von den Textestlieilclien, die wir 
obeu zii den Glossen gezalilt liaben, und die also, wenn 
sie wirklich Glossen sind, iiur erst iiacli der Aufzeichnung 
entstanden sein koiinen, sclion der Ungenauigkeit der 
miindliGlien Ueberliefernng ihr Dasein verdanken, wie 
z. B. fiir und besonders die graminati- 
scben Glossen, wie n und na fiir oder b fiir 
Diese waren dann uatiirlich nicht Glossen, sondern vor 
der Aufzeicliniiug ungenaue Sprech- und nacb derselbeu 

, Lesarten. Da jedoch alle diese Stiicke leicliter oder ge- 
wolinliclier, als die zngehorigen sind, so betraclitet man 
sie natiirlicher und einfaclier als Glossen. — Endlich 
uacli obiger Auseinandersetzung kbnnen wahrliafte und er- 
wieseue Chaldaisnien luir in dem Falle ein Moment fiir 
die Abfassungszeit eiues Buclies gewahren, wenn sich dar- 
tliiiii lasst, dass sie aus dem Munde des Yerfassers ge- 
llosseu sind. 

§. 13. An dere Versuche, die angegebene Sprach- 

crscheiimng im H. L. zu erklareii, sind folgende drei: 

1) Ewald krit. Gr. S. 4. und Gr. 2te Anil. S. 2., 

Komment. S. 17. die poet. Bucher des A. B. Th. 1. S. 55. 

(nach ihm: Hitzig Begriff d. Kr. S. 48.; Fiirst Chald. Gr. 

S. 4.; Jost Gesch. d. Isr. I. S. 34.) will den Sprachkarakter 

des H. L. aus dem Volksdialecte und der Annahme erklaren, 

dass uuser Bucli im Norden Palastina’s abgefasst, der dortige 

Dialect aber unreiner sei und zura Araraaischen hiiineige. 

D. Ii. es soli 1) im Allgemeiueu einen Nordpalastinensiclieu, 

Aramaischartigen Dialect gcgeben haben; 2) dieser soil die 

Sprache uiisers H. L. sein; und 3) soil dieser Dialect in der 

Modification eiues Voiksdialectes geuomraen wcrdcn. 1) Auf 
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einen Nordpal.-Aramaischartigeii Dialect soli sich scliou „im 

Voraus“ ersteus daraus scliliessen lassen, dass Nordpalil- 

stina an Aramaa grenze. WoLei, -vvie man aus Stelleii des 

Komraeiitar’s sieht, unter Nordpal. das Westjordanische 

Land verstanden 'VYird. Nun ist allerdings aiisser allem Zwei- 

fel, dass sicli die Sprache eines Volkes dnrcli das Grenzeii 

roit andern Znngen aus dieseii verunreinigen konne, wie ja 

aucli nacli Carlyle in Transact, asiatic. societ. I. p.'581. das 

Arabisclie in Aleppo aus dem Tiirkischen, in Bagdad aus 

dem Persischeu, in den an den Iiidisclien Ocean angreuzeuden 

Distrikten Fremdlinge aus dem Iiidisclien in sicli aufgeiiom- 

inen hat. ludessen muss dann die Grenze docli weuigsteus 

so beschaffen sein, dass sie einen leichteu und liaufigen Yer- 

kehr, gleichsam eiii Zusammenleben und Vermischen der 

Grenzuachbaren gestattet. Nun trennt ja aber das Nordwestl. 

Palast. Ton Colesyrien und Syrien im Nordw. uiid W. der 

DJebel Szalfat und Phoiiizien, im Nordost. und 0. der Djeb. 

Heisch, der Jordan und die drittehalb Stanime; so dass liier 

also Ton einem derartigen Grenzen Syrien’s und Palastina’s, 

als zur Moglichkeit einer gegenseitigen SpracIiYermischung 

erforderlich ist, gar nicht die Rede sein kann. Und wenn 

dann freilich der Weg der Volker, namentlich der Syrer, 

durch Libanon’s Thaler ging, so streifte er kaum die Be- 

wohner Nordpalastina’s, eiu Umstand, der nie eine Verunrei- 

iiigung, wie sie zur Hei’TOrbringung eines neuen Misch- 

dialectes nothig, hatte lierTorbringen kbnnen. Solche bloss 

allgemeine Volkerberuhrungeu Iiabeu Sprachen nie anders 

Terunreinigt, als etwa durch die Namen der fremden Gegen- 

stande, welche sie den bethciligten Vblkeru zufiilirteu. — 

Ware aber vielleicht unter der Benennuiig: Nordpalastina 

etwa das nordl. Ostjordanische Land zu Terstehen, so ware 

zwar die Verunreinigiing des dortigen Hebr. durch Aramais- 

men leichter erklarlich, aber in diesem Falle miisste ja der 

Verf. des H. L. (oder Tielmehr die Verff.) im Ostjord. Pal. 

gelebt habeii. Und bis jetzt kcnnt die Hebr.' Litteratiir-Ge- 

schichte keinen Schriftsteller aus jeiier Gegend. — Weim 

aber cndlich unter Nordpal. Beides, das West- und Ostjord. 

Land zu verstehen ware, so miisste sich jeue Sprachver- 

I 



44 Einleitung. Zweiter Abschnitt. 

mischiing, Ton den Ostjordanisclien Grenzen anfangend, tlher 

beide Landestlieile, also den ganzeii Norden Palastina’s Ter- 

breitet haben. In diesem Falle miisste man sich wnndern, 

warum sie nicht aiicli den Siiden Palast. ergriffen liatte. — 

Kurz wie man anch den Namen Nordpal. fassen moge, es 

lasst sich daraus, dass jenes Laud an Syrien grenzt, nie eine 

Vermischung des Hebr. mit Aramilischera herleiteii. Zwei- 

tens: „bestatigen“ sollen sodann die Annahme eiiies Nord- 

palastinensischeu, znm Aramaischen liinneigenden Dialectes 

die Schreibart des Hoseas und das Lied der Deborah, als 

welche beide Schriften in Nordpal. abgefasst seien. Aber 

vyas zuYorderst den Abfassiingsort der Schriften des Ho¬ 

seas betrifl’t (die Analogic des Liedes der Deborah ist oline- 

bin nicht brauchbar, so lange das so eben im yorigen §. Be- 

merkte nicht widerlegt ist), so ist nacli Maurer obseryatt. in 

Hos. in: Coramentt. Theoll. edd. Rosenm. et Maurer II, 2. 

p. 295 sqq. iioch gar nicht ausgcmacht, ob Hoseas aus dem 

ileiche Israel stamme Oder nicht. Aber ware das ferncr 

auch .wirklich der Fall, so wiirde eine Yergleicluing des 

Sprachkarakters des Hoseas grade auf das Gegentheil der 

Behauptung Ewald’s fiihren. Denn in alien Dichtuugen die- 

'ses Propheten lasst sich keine Ide^ you derjeiiigen Sprach- 

unreinigkeit aufweisen, welche im H. L. lierrscht. Uiid yyas 

sich Derartiges hndet, sind eben iiichts als einzelii.e, noch 

dazu zienRich undeutliche Spuren, walirend das iiiir halb so 

nmfangreiche H. L. yon in die Augeu falleuden Eeispielen 

Wimraelt. Gleichyyohl miisste doch Hoseas, nach Analogic 

aller Sprachgescliichte, da er erweislich spater, ja wahr- 

scheiniich urn eiii Bedeutendes spater (nach Maurer a. (). 

p. 275. 318 sqq.), als nach Eyyald der Yerfasser des H. L. 

gelebt hat, eine noch yiel yerderbtere Sprache, als im H. L. 

lierrscht, aufzuweisen haben, womit es sich aber grade um- 

gekehrt yerhalt. Drittens: als Bewcis fiir das Yorhan- 

densein eines solcheii Dialectes im Hebr. briugt Ewald die 

Stelle Jud. 12, 6.; als Analogic Neh. 13, 23. 24., Matth. 

26, 73. bci. — Aber diese Stellen beweisen ganz etwas 

Auderes, als worauf es hier abgesehen ist. Es sind namlich 

in einer Sprache sehr wohl zu unterscheiden jeue aus ihr 
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selbst Iiervorgegangenen, ihr eigenthiimlichen Modificatioiien 

.— -vvelclie je nacli verschiedeiien Laudstriclien z. B. in Ter- 

schiedenartiger Anssprache derselben Lante oder Terschie- 

denartigem lexicalischeii' Gebraucbe derselben Worte bestehen 

(man konnte sie einlieimisclie Provinzialismen uen- 

ijen) — und jene aus fremder Zuiige eingedrungenen Yerim- 

reinignngen (welclie man fremde Provinzialismen nenueii 

konnte). Jene erstern Ersclieinnngeii werden sich in den 

verscbiedensten Provinzen eines Landes, vorzuglich von 

grosser Ausdehimng zeigen, wie denn dasselbe nach Carlyle’s 

Bericlit a. a. 0. z. B. wieder mit dem Arab, der Fcill ist 

nnd anch in dieser Sprache meistens nur in Verwechselnng 

eiuzelner verwaiidter Lante, z. B. des und 6, {jd und 

Jo uiid Jb, Oder darin bestelit, dass z. B. das gewbhnliche 

Wort fur Pferd in Asien in Egypten lautet. 

Dagegen wird die wirkliclie Vermiscliung mit fremdem Sprach- 

gut an den Grenzen statt finden, wie schon oben bemerkt 

und ebenfalls mit dem Arab, bevviesen wurde. Nun zeugen 

aber jene von Ewald beigebracliten Stellen wolil fiir das Da- 

sein einlieimisclier Provinzialismen (vgl. Gesen. Gesch. der 

Hcbr. Spr. §. 13, 1.; 15, 2. u. 3.; Hartmann linguist. Einl. 

S. 94—99.), aber keinesweges fur die fremden, Aramaisclien 

Provinzialismen, Oder mit andern Worten einen Aramaisch- 

artigen Dialect ira Bereiclie des Hebraisclien. — Wenn 

demnadist die "von Ewald beigebracliten Momente keineswe¬ 

ges das Dasein eines Nordpal. Dialectes begriinden, so 

machen es sogar folgende Umstande unmoglich. Erstens: 

wenn, wie Ewald behauptet, eine so unbedeutende Ursache, 

als z. B. Jenes Angrenzen, eine Sprache in solchem Grade 

wie hier verunreiiiigen konnte, so miisste die ganze Sprache ' 

des Ilebr. aus folgendem Grunde eine Farbung wie die Sprache 

des H. L. haben. Namlich einerseits batten jene viel mach- 

tigern, schon in den Richterzeiten beginnenden und bis auf 

Salomo fortgehenden kriegerischen Beziehungen zwischen den 

Hebr. und Aram. Yblkerschaften, und zuletzt gar die ganz- 

liche Unterwerfnng der Letztern unter die Erstern — Be¬ 

ziehungen, von welchen doch wohl alle Stamme gleichmassig 

beriihrt werden mussten — auch der Sprache aller Stamme 
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eine Aram. Farbung beigeben miisscn. Andrerseits, wenn 

danii diese Misclinng bei den nbrdliclien Stammen schoii ehie 

Dosis Terwaiulter Iiigredienzien (im Westen des Jordan [an- 

genommen!] durcli Grenzen an den Libanon, im Osten des- 

selben durch Grenzen an das Territorium Ton Damaskns) 

Torfand — raithin im ganzen Norden eine grbssere Mischung 

als bei den nur dnrch Politik mit Aramila in Beriibrung 

kommenden iibrigen, sudlichen Stammen statt liaben konnte — 

so inusste dieses •vveniger in der Sprache der letztern, Tlieils 

wieder durch Aiigrenzen an erstere, Tlieils Yor der Tren- 

iiung der Reiclie durcli die Wallfalirten zii dera gemeinsamen 

Tempel u. dgl., nach der Trennung durcli mauclierlei andere, 

niclit unbekaiiute Ursaclien ausgegliclien werden. Zwei- 

tens: wenn wir einen solcheu, nach Ewald zugleich schoii 

in den frtihesten Zeiten existirenden Dialect annahmen und 

ihn den nbrdl. Stammen allein zusprachen: so wiirde die 

Gescliichte der Hebr. Sprache die merkwiirdige Erscheinung 

darbieten, dass, da doch dieser Dialect nach dera Obigeii 

von derselben Beschaffenheit ist, als z. B. die Sprache in 

Eccl., dicselbe Sprachgestaltung durch zwei verschiedene 

Ursaclien: Augrenzuug und Clialdiler — zu zwei verschie- 

denen Zeiten: Im neunten und sechsten Jahrhundert v. Ch. — 

iind an zwei verschiedeiieii Or ten: In Nordpalastiua und 

Babel — entstanden ware. Dr it tens: die Art und Weise, 

auf welclie sich naclimals wirklich eine eigne, Aramaische 

Umbildung des Hebr. entwickelte, zeigt, dass gaiiz andere, 

durcbgreifendere Ursaclien, als eine — noch dazu nutzlose —■ 
Grenzung zu einer solclien Metamorphose nbtliig sind. Vier- 

tens: kbnnte ein Grenzen, wie E. es annimmt, so grosse 

Dinge thun, so miisste es mit gleicher Nbtliiguiig, wie eiiieii 

Aramaischen, so auch z. B. einen Arabischen Dialect des 

Hebr. geben. Denn Palast. grenzte im 0. und S. an Arabieii; 

ja einige Nomadeiiliorden im wiisten Arabien waren zuweilen 

sogar den Hebraern ziusbar und trieben Handel mit ihnen. 

Die Midianiter im 0. waren ihnen sogar noch naher durch 

Peorsdieust, Kriege und ihre Karavanenziige durch Palast. 

nach Egypten verbunden. Und wirklich haben z. B. Kiessling, 

Eiclihorn, Nachtigall einen Arabisch-Hebr. Dialect angenom- 
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men, sind aber griindlicli Yon Gesen. Gescli. der Hcbr. Spr. 
§. 15, 1. nnd Hoffmann in Erscli mid Gruber Encykl. II, 3. 
S. 378. widerlegt Tvorden. Endlicli fiinftens wUre es auf- 
fallend, dass das von so geringen Grenzen eingeschlossenc, 
von allera grossartigen Volkerverkelir entfernte Hebrilisclie 
einen so ausgepragt absteclienden Dialect erworben baben 
sollte, wabrend dies niclit einmal 'weder das Pbonizische 
(nacli Gesen. monumenta Scriptnrae linguaeq. Phoen. I, 337 If. 
mid 40.), nocli das Arabisclie (das Letztere in dem Maasse 
als im H. L. — nicbt einmal an den verschiedenen Grenzen) 
trotz Hires Ganges fast durcli die gauze alte Welt vermocliten. 

2) n. 3) Nach Allem diesen kaim mm aiicli das H. L. 
weder in diesem angebliclien Dialecte abgefasst sein, noch 
kann dieser Dialect fiir das Volksidiom in Nordpalastina an- 
geseheii werden. Ueberdies wiirde, selbst wenn man Ursaclie 
Latte, den Sprachkarakter des H. L. fiir den Nordpalastineii- 
siscbeii Dialect des Hebr. zu halten, diesem denuocli iiie zu- 
gleicli aucli das Pradicat des dortigen Volksidiom’s beigelegt 
werden kiinnen. Denn erstens wie iiberall zeigt sicli das 
Volksidiom mid so aiicli im Hebraisclien als eine durchwcg 
originelle, aus der gebildeterii mid feinern Scliriftspraclie 
selbst liervorgegangene Vergrbberuiig oder Ungeiiauigkeit in 
Laut mid Wort, keiiiesweges aber in fremdartigen aus an- 
derm Idiom liineingekommenen Elementen. Wie deim ancli 
die erweislich wirklich noch vorliandeiien Spiiren des Hebr. 
Volksdialectes (vgl. Gesen. Gescli. der Hebr. Spr. §. 15, 3.; 
Hirzel de Cliald. Bibl. p. 12.) ziim allergeriugsten Tlieile 
aus Aramaismen bestelieii. Zweitens ware es ein ganz 
sonderbares Zusammentreffen, dass, wenn die Sprache des 
H. L. der iibrdliche Volksdialect ware, dieser zufallig die- 
selbe Gestaltung hatte, als jene aus ganz andern Ursacheii 
fiiesseude nachmalige Sprachverderbniss z. H. in Koheleth. 
Endlich drittens hatten wir bei jeiier Annahme imBereiche 
des auf eiii so ausserordentlich geringes Terrain beschrank- 
ten Hebraisclien zwei himmelweit voii einander verschiedene 
Volksdialecte, einen nbrdlicheu mid einen sUdlichen. — 

2) Havernik a. a. 0. S. 205. schreibt die eigenthiim- 
lichen Spracherscheiuungen misers Biiches „dera Salomon!- 
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sclieii Spracligebrauche^ zu; mid wenn daiin das H. L. der 
Aramaismeii „einigc niehr“ S. 212., als die Spriiche enthalte, 
so sei das „der liohern poet. Form dieses Liedes“ 212. iind 

„der Besoiideiiieit des Gegenstandes“ 206. zuznsclireiben, so 
wie das Aram. Kolorit grade „das EfFectvolle und kriiftige 
Element dariii‘‘ ausmaclie. Wenn man diese Satze concen- 
trirt und bedenkt, dass die Proverbien nacli Hirzel de Chald. 
Bibl. orig. Lips. 1830. p. 9. eigentlicli gar keine Aramais- 
inen, wenigstens (ausser dem einzigeii pvij) niclit Ton der 
Art, als im H. L. entlialten, so gestaltet sich H.’s Ansiclit 
Yon der Spraclie misers Buclies daliin, dass er meint: Alles 
niclit Araniaisclie im H. L. sei Salomon. Sprachgebraiicli, 
dagegen fliesse das Aram, darin aiis der hohern poet. Form. 
In der That eine Entwickelung, die wohl keiner Widerle- 
gmig bedarf. 

3) Noch andere Gelelirte gelien endlicli you der Ansicht 
aiis, ein Clialdaisirendes Spraclikolorit fiilire oline Weiteres 
mid iniiner auf ein .spateres Zeitalter (S. Gesen. Gesch. der 
Hebr. Spr. S. 26. Anm. 28.), und glauben dalier den frag- 
liclien Punkt am Leiclitesten so zu erklilren, dass sie die 
Abfassung des H. L. spat setzen. — Diese Annalime findet 
in dem obeu Auseinandergesetzteu ilire Erledigung. 

Dritter Abschnitt. 

Grundsiitze der vorliegenden Bearheitung. 

§. 14. Das H. L. ist also nacli seinen Hauptbestand- 
tlieilen zufolge der Yon mis versuchten Siclitung eine Sanim- 
lung YOU siebeuzeliii selbstandigeii, erotiscbeii Gedicliten, zwei 
Erganzungen und einem Bruclistiick. In diesem Karakter des 
Buches liegt fiir den Kommentator zugleicli die Aufforderung, 
den nun zwar gesichteten, aber dock in hunter Uuordnung 
durclieiuander geworfeneii Inlialt unsers Alttestanientl. Buches 
nacli einem festeii Gesichtspunkte zu orduen. Ein Yerfahren, 
welches richtig auch schon bei andern bibl. Biichern, z. B. 

der Orakelsammlung des Jesaias und den Psalmeii angewaiidt 
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wnrde; bei unserm Biicbe aber bbchstens daran ein Hinder- 
niss (das wir jedoch zu beseitigen versucht hahen) finden 
kaiin, dass Mer Anfang and Ende der einzelneii Stucke niclit 
aiibestritten ist. — Naturlich darf aber das Prinzip der 
Anordnung nur in dem Inhalte der anzuordiienden Gediclite 
selbst gesuclit werdeii, and komrat ans hierbei das in §§. 9. 
and 10. Anseinandergesetzte trefflich zn Statten. Wenn sick 
namlich die wissenscliaftliche Anorduuiig nur nach den Griind- 
eigeuthamliclikeiten and Hanptmerkmalen ganzer Partieen 
der einzelnen, Torliegenden StUcke einrichten kann, so son- 
dern sich zanadist nach dem oben Bemerkten alle ansre 
Lieder in zwei Hauptklassen, zii deren eiiier sich die Ge- 
dichte Yon niclit epigrammatischem Karakter, zn deren audrer 

dagegen sich die StUcke Ton epigrammatischem Karakter 
stellen. —■ Ferner: die Gedichte jeder dieser beiden Klassen 
schieden sich nach den spezielleren Kennzeichen ihrer Kunst- 
formen wiederam in zwei Unterabtheilungen; die niclit epi- 
grammatische Klasse in dramatische and lyrische Gedichte, 
die epigrammatische in dramatische and adramatische Stiicke. 
Die Erzahlang ordnet sich daiin, als ein schon geschehenes 
Drama and als Nichtepigramm nothwendig den dramatischen 
Gedichten erster Abtheilung zu. Die Erganzangen siiid natiir- 
lich ihren zagehbrigen Originalen beizufiigen. Die Glossen 
massen bei ihren jedesmaligen Origiiialstellen abgehandelt 
werden, die Wiederholungen waren nach §. 2. aas dem Texte 
zu Yerweisen. Endlich macht als Aiihang den Schluss des 
Ganzen das Bruchstuck, weil es za kurz ist, als dass mit 
Gewissheit ausgemacht werden kbnnte, fiir welche der an- 
gegebenen Klassen es sich eigne. — Es bleibt nun noch 
die Anordnung der einzelnen Stucke in den einzelnen Yier 
Abtheiluiigen. Wissenschaftlich kann diese begreiflicher Weise 
sich nur nach den gedankeiiYerwandtschaftlichen Grundideen, 
den Theraata der einzelnen Gedichte richten. Von den sechs 
Gedichten der ersten Abtheilung eiitlialten Yier direct and 
unmittelbar Gegenstaiide der Liebe als Griiudgedankeii, 
zwei nur mittelbar, weil sie eiuen Tanz uiid die Einholuiig 
der Geliebten schildern; jene Yier besprecheu wieder unge- 

stOrte Oder gestbrte Liebe; die ungestorte nur ein*Stuck, 
4 
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das Liebesentztlckung beliandelt; die gestOrte Liebe zeigt 
sich iu einem Gedicht als verbotene Liebe, in eiiiem als 
Ortlich getrennte, in dem dritten eiidlicb als entzweite 

Liebe; so dass, wenn die drei letzten wegen des Gegensatzes 
hinter dem ersten vom Liebesgeniiss anzuordnen sind, diesel- 
ben wieder untereinander ebenfalls nach dem Gegensatz der 
(nnter Hindernissen) annocb statt iindenden Oder getrennten 
Liebe so zii ordnen wiiren, dass erst Terbotene Liebe, dann 
die Erkundigong und endlich die Entzweiung folgte. Von 
Taiiz und Einholiing ist ersterer zuerst zu stellen, weil der 
Redende wenigstens aus Liebe zn spreclien Yeranlassung 
nimmt, was bei letzterm nicht der Fall ist. — Die zweite 
Abtheiluug entlialt (bis aiif Tanz und Einliolung) fast diesel- 
ben Themata, ist also wie jene zu ordnen, namlich zuerst 
zwei Stiicke mit ungestorter Liebe, uiid zwar beide mit Lie- 
besentzuckuug; dann drei mit gestorter Liebe, und zwar 
zuerst wegen Abwesenlieit, souanii wegeii Yerbot, endlich 
wegen verscliwundener Liebe des einen Tlieils Oder elieliche 
Sclieidnng. — Enter den Epigrammen der erstern Abthei- 
lung, namlich den dramatischen, welches nur zwei sind, be- 
liandelt eines die Macht des Blickes, das andere die Macht 
der Gestalt der Geliebten, also ist ihre Stellung eigeiitlich 
gleicligiitig; aber wegen des im Kommentar iiber die Abfas- 
snng Beinerkten wurde dem erstern der Vortritt eingeraumt. 
Von den drei adraraatischen Epigrammed handeln nur zwei 
YOU der Geliebten, und zwar eius allegorisch, eins mit baa- 
renWorten; das dritte endlich Yon dem Schutz der Madchen- 
unschuld; also gebiihrte den erstern beideu und unter diesen 
wieder dem nicht allegorisch coiicipirten der friihere Platz. 
Nach alle Dem ergiebt sich also folgende, nunmehro alien 
wissenschaftlicheu Auforderuugen geniigende Tabelle der An- 
ordnung unsers ganzen bibl. Biiches. , , 

A. Ausfiihrlichere Gedichte. 
a. Draniatische. I. Rein dramatische. -iiy 

Stuck 1. Cp. I, 8—n, 17. Liebeseutziickuiig. 
- 2. - IV, 1 — 7. excl. V. 6. Erganzung. 
” 3. - II, 8. in d. W. Stelldichein. 
- 4. - VII, 12. 13. Erganzung. 

i 
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Stock 5. Cp. I, 6—8. Erkundigung'. 
6. - V, 8—VI, 2.‘ Entzweiang. 

- 7. - VII, 1. von na bis V.7. Tanz 
8. - III, 6 —11. Einholnng. 

II. Erzahliing. 

- 9. - V, 2-7. + III, 1-4. in d. W. 
b. Adrauiatische (Lyrisclie) Gedichte. 

- 10. - IV, 10—-V, 1. Liebesentziickiing. 
- 11. - VII, 8 —11. dass. 
- 12. - I, 2 — 4. Trennuug. 

- 13. - VII, 14—VIII, 2. Verbotene Liebe. 
- 14. - VIII, 5. von nnn bis 7. Sclieidiing. 

B. E p i g r a ra m e. 
a. Dramatiscbe. 

- 15. - IV, 8. 9.-f-VI, 4. 5. Macbt des Blicks der 
in d. W. Gcliebten. 

- 16. “ VI, 10—VII, 1. bis *^2 Macbt der Gestalt der 
Geliebten. 

b. Adramatische. 
- 17. - VI, 8. 9. Die Scbbnste. 
- 18. - YIII, 11. 12. Uuterschied zwischen zwei 

Weiubergen. 

. - 19. - VIII, 8 —10. Mildcbenunscbuld muss 
sick selbst scliiitzen. 

G. A u h a n g. 

- 20. - II, 15. Bruclistiick aus einem 
Trinkliede. 

§. 15. Im Allgemeinen wird man an eine Exegese 
nnsers Biicbes dieselben Anforderungen, als an die eines 
jeden andern bibl. Buches zu macben haben. Im Besondern 
werden durch die znra Tbeil eigentbiimlicbe Bescbaffenbeit 
unsrer Lieder folgende Erweiterungen notbig. 1) Es ist 
nach dem in §§. 9. und 10. Aufgestellten kein eindringendes 
Verstandniss der 10 dramatiscben Stucke unsrer Sammluiig 
moglich, bevor das,Sceniscbe und die personlicben Verhalt- 
nisse genau und deutlicli erkannt sind. Es miissen daher vor 
der Wortexegese die Scenerie (und eventualiter die Tages- 
zeit), so wie die personlicben Verbaltnisse der Auftretenden 

4* 
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aus den jedes Mai vorliegenden Iiidicien des betreffenden 
Stuckes aiifgesucht werden; woran sicli nothwendig nnd \or- 
tlieilhaft die Darlegnng des Inhaltes kniipft, der ja olmehin 
auf dem durch die beiden vorliergeLenden Fragen Ermittelten 
bernlit; — Dinge iibrigens, die Yi'ir mit gaiiz besonderer Sorg- 
falt bebanileln zu niiissen geglaubt liaben, ein Mai, weil 
bier Alles neu ist, sodann, weil ans ilirer Richtigkeit die 
Unmogliclikeit der priljndicirten Einlieit des H. L. nnv»ider- 
spreclilich deiitlicli einlenclitet. — Die adramatisclien, in- 
sonderheit die lyrisclien Gedichte, maclien, znfolge ilirer Na- 
tur selteii anf Sceiiisclies gebant (S. jedoch Stiick 12. u. 13. 
des Komm.), jene Fragen aiich nnr selten notliwendig, wes- 
liall) bei ilinen immer sorgfaltig untersncht werden muss, ob 
und wo Sceiiisclies iinterliegt. Im Ganzen ist daher aiich ihr 
Verstandiiiss bei Weitem leicliter, als das der dramatisclien 
Stucke. Das ans jeiieii Untersuclmiigen fliessende Resultat, 
lerbiinden mit der Uebersetziing ist iiatiirlich gleichsam das 
Extract des ganzen Verstanduisses, das Ergebiiiss der Exe- 
gese. Wir geben dalier zuerst die gleichsam so recoiistruir- 
ten Bilder selbst imd fiigen sodann die Noten, als begriin- 
dende, freilich meistens am Miihsamsten erriingene Beigaben, 
binzn. 2) Die Richtigkeit nnd Wahrheit aller, so wieder ab- 
gespiegelten Bilder muss lediglich und natiirlich die blosse 
Konfroutirung mit dem Original selber heryorspringen lassen. 
Aber das hohe Alterthum hat diese Gestalteii so weit aus un- 
serm Gesichts- und Lebenskreise geriickt, dass selbst das 
scharfste Glas der Kritik, Wissenschaft und Exegese zuweilen 
(Ged. 6.) nur flimmernde Umrisse erkennen lasst, die sich 
Einem nur gar zii leicht unter der Hand iiber Gebiihr erwei- 
tern, yerengern, verbiegen; urn so tnehr, als die Blumen die- 
ser Potisieen, namentlich der dramatisclien und epigramma- 
tischen, zwar in den weitlhuftigen Raumen der Wirklichkeit 
angetroffen, aber in dem kleinen Gartchen hebraischer Po6- 
sieen jetzt zuerst aufgewiesen werden. — Parallelen daher 
zu den|einzelnen Gedichten unsrer Saramlung ans den eroji- 
schen Biichern Stamm - und Zeityerwaiidter Vblker miissen 

begreiflicher Weise eine willkomraene Sicherheit der Ueber- 

zeiigung und Bestatigung der schon oliue dieses Hilfsmittel 
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aira dem blossen Texte entyrickelten Bilder gewahren. Wir 
haben es daher filr die Pliicht des besoniienen Exegetea ge- 
lialten, an die Stelle eines eelbstgentlgsamen arrogauten 
Selbstvertrauens lieber bescheidentlich kraflige Bestatiguiigen 
zu setzen mid das auch nach dem geringen Maass imsrer 
Keimtnisse gethan. 3) Ein neues Hilfsmittel sind die zalil- 
reichen Glossen in unserm Texte, welche, Trenn sie mit ib- 
rem zugelibrigen Texte scharf und nmfassend xerglicben ,iind 
nach ihrem exegetischen Werthe unbefangen festgestellt wer- 
den, an einigen Stellen, z. B. StQck 3. und 8., gauz Tor- 
treifliche Dienste leisten. 

§. 16. Die sonstigen exegetischen Hilfsmittel sind auch 
bcim H. L. die gewbimlichen. Jedennoch miissen wir hier 
Eines derselben genauer erwhhnen, weil wir einen ganz an- 
dern Gebrauch dayon machen, als sonst die Interpreteu 

thun. — Wir meinen nichts Geringeres, als das exegetische 
Moment der Masorethischen Aussprache des Textes, welches, 
weun es Jene als einen im Ganzen unveransserlichen Theil 
des Yorliegenden Textes betrachten, wir nns gedrungen fiili- 
len, in einem ganz andern, hiermit naher zu entwickelnden 
Siune zu fassen. Die Masorethische Punktation niimlich ent- 
Jialt yiererlei Elemeute: ein exegetisches, denn sie iiber- 
liefert uns das Masor. Verstandiiiss, die exegetischen Aiisich- 
ten und Ueberzeugiingen der Masorr. iiber den Alttestamentl. 
Bibeltext; wie denn auch das Wort Masora nach Jost Gesch. 
Th. 3. S. 36. Aufangs freilich das in Palastina yeranstaltete 
Sammeln der heiligen Schriften, aber auch die daselbst da- 
mit Yerkiiupften Erklaruiigeu bedeutete; sodann, da Jenes 
nicht aiiders mbglich ist, als durch die anpassende Vokali- 
sation der eiuzelnen Worte zugleich auch und uiiwillkuhrlicli, 
Oder unabsichtlich ein grammatisch-lexikographi- 

sches, namlich die grammatische und lexikographische Aus¬ 
sprache des Hebraischen; feriier ein musikalisch-dekla- 
niatorisches, d. h. Aiiweisungen fiir den miindlichen Vor- 
trag des Textes; aber, da diese wiederura auf das exegetische 
Moment basirt sind, endlich zugleich ein neues secundar- 
exegetisches oder kurz — ein interpunktorisches, iiber 
welche letztere Beiden vgl. u. A. Redslob Beiirth. der Ewaldsch. 
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Gr. Lpzg. 1837, S. 85 ff. Von dies-en Tier Bestandtheilen 
der Masor. Pimktatioii haben wir es hier niir mit dem exe- 
getischen imd interpunktorisclien zu thun; imd tlber diese 
beiden glauben wir folgeude Ueberzeugungen hegen zu miis- 
sen. Namlich der Alttestamentl. Exeget diirfe 1) nur und 
unter alien Umstanden nur ^— die Konsonanten 
des Textes als den Vorwurf seiner Bemuhungen 
anselien, und miisse da her 2) aus dem Zusam- 

meuhange dieser und den sonstigen zu Gebote 
stehenden spraclilichen, antiquarischen und hi- 
storischen Hilfsmitteln den Sinn einer vorlie- 
genden Stelle zu ermitteln suchen und alsdann 
die Konsonanten nach Maassgabe des gefunde- 

nen Resultates yokalisiren. Wobei er nur yer- 
bindlich ist, die Aussprache schwieriger Stellen 
und Worte zu geben; — in unzweideutigen und 

sole hen Fallen, die nur eine einzigeVokalisation 
zulassen, wtirde er die Erganzung derselben der 
Kenntniss seines Lesers zuschieben mussen,,wenn 
Letzterm nicht schon die Masorr., die doch nur 
haben konnen, was Er setzen miisste, diese Miihe 
ersparten. Endlich 3) durfe er das exegetische 
Element in der Masor. Punktation einzig und al- 
lein nur als einen spatern — noch dazu ziemlich 
mittelmassigen — Kommentar, also jedenfalls 
nur als ein sehr secundares Hilfsmittel betrach- 
ten, das urn so mehr, nur re bene gesta, zu Rathe 
gezogen werden diirfe, als in den meisten Fallen 
(mitunter geben die alten Uebersetzer einen gu- 
ten Wink) begreiflicher Weise gar nicht, in yie- 

len nicht mit Gewissheit erkannt werden kann, 

wie die Masorr. erklart haben. Die GrUnde fiir diese 
Satze springen in die Aiigen. Zuerst schbpfen die Masorr. 
zum Theil unyerkennbar ans einer religios und exegetisch 
befangenen Tradition, zum Theil aus subjectiver Meinung^ 
wie sowohl ein Vergleich mit den alten Uebersetzern, als 

auch z. B. ihre in der Regel ganz unbrauchbaren Kri’s zei- 

gen. Aber was will einerseits eine exegetische Tradition 
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sageu, da BOgar sclion die historiscbe auf so schwacllen 
Fiissen zu stehen pflegt, als es in der Regel der Fall ist! 
Andrerseits Bind ilire subjectiven Meinungeu fiber Exegeti- 
sclies in der Regel ungediegen, wie das schon die Natiir je- 
ner in diesen Dingen kenntnissarmera Zeit mit sich bringen 
musste, iind eiiie leichte Priifnng dartlmt. Ferner: ans die- 
sem Mangel eines festen, gediegenen Grundes zeigt sich 
deiin auch in ihrer Exegese, wie scbon nnser geringes Biich- 
lein an vielen Stellen unverkennbar deutlich beweiset, und 
wir tiberall bemerklich gemacht baben, — ganz wie in ihren 
spatern Gesetzbuchern — ein grosser Kleinigkeitskramer- 
Geist, eine ausserordentlich haiifige und grosse krltische Be- 
fangenheit, eine uubesiegbare Lust an unnOtliigen Kunsteleien, 

ein abgeschmacktes Suchen nach dem Schwereren und Un- 
natiirliclieren;-und kein Exeget, der sich nicht bin 
und wieder von ilirer Aussprache abzugehen gedrungen ge- 
fiihlt batte. Demnacbst glauben wir aber, dass einzig und 
allein der unYerbrucbliche Glaube an die exegetische Unfehl- 
barkeit der Masorr. (entstanden bOchst wabrscheinlicb durcb 
unkjare Verwechselung mit ihrer gramraatisclien Tiichtigkeit) 
die Fortschritte der Alttestamentl. Exegese bedeutend ge- 
Iiemmt hat, sofern der Interpret in dem Glauben, ein Unan- 
tastbares Tor sich zu haben, sogleich you Yorn herein seine 
Unbefangenheit einbiissen musste, und alsdann — Miihe und 
Gelehrsamkeit Yerschwendend — einer Yorliegenden Vokali- 
sation durch allerlei Kunste einen Sinn anzuerklareii gezwun- 
geu war, den we^er die Urheber derselben damit Yerbanden, 
noch der uberhaiipt in den Konss. des Textes lag; — so 
dass er also eigentlich ein Hirngespinnst erklarte; wahrend 
er im Gegentheil — ungebundeu von einer Yorgefassten Mei- 
uung, Yon einem dem Originale fremdartigeii Eleniente — 
unYerziiglich an die Untersucluing der eigentlicheu Sachlage 

batte gehen und ohne Zweifel zu einem reelleren Resultate 
gelangen konnen. — Freilich fallt dadurcli, dass man der 
Masor. Anffassung des Bibeltextes you Yoru herein aile erste, 
bindende Kraft abspricht, durch die nun entstehende M5g- 
liclikeit Yieler Aussprachen, welche bei einer schweren Stelle 

eintreten kOnnen, eine bisherige Schranke allzukUlmer Will- 
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ktihr und timtendurstiger Neuernngssuclit. Aber es steht 
walirlicb sehr zweideutig iim diese Schranke! Einerseits 
Hemmung der Willkiihr selbst wieder dnrch Willkiihr und 

iu dereu Gefolge die UnmOglicbkeit, Jemals das Rechte zu 
finden; — audrerseits Willkiihr — aber die Moglicbkeit, ja 
Wahrsclieinliclikeit, dem Rechten auf die Spur zu kommen! — 
Wir wenigstens habeu die oben ausgesprocheiien Grnndsatze 
koiisequent und rauthig in nachfolgender Bearbeitung zur 
Ausfiihrung gebracht, obwohl wir sie trotz ilirer Natiirlich- 
keit und Wichtigkeit nirgends in dieser scharfen, ausge- 
sprochen abgegrenzten Gestaltung angewandt gefunden haben. 
Wir glauben aber dabei so verfahren zu sein, dass man uns 
wohl nicht wird der Willkiihr bezUchtigen kiinnen; wie wir 
denn zugleich habeu eiiie Probe geben wollen, auf welche 
Art uns der Text in dieser einen kritischen Beziehung scheint 
behandelt werden zu mtissen; — doxog d* ini 7taot> 

I 

II: 



lirainati^elie iScenen. 

Erstes Stilck. 

Cp. I, 9 — II, 7.: Liebesentziickung. 

Der Konig, seine Cfelielbte und Zofen. 

Der Konig: 

I, 9. Meinen Rossen in Pharao’s Gespannen 
Vergleich’ ich Dich, Liebste. 

10. SchOn lasst Deinen Wangen der Scbmuck, 
Deinem Raise die Kettchen. 

11. Will gulden Gescbmeide Dir machen 
Mit silbernen Perlen. 

Die Geliehte: 

12. Niir so lang’ als der KOnig zngegen, 
EntstrUmt meine Nard’ ihren Duft. — 

13. Doch der Myrrhe im Bnsen 
1st gleich mein Geliebter; 

14. Eine Kofernbluth’ ist mein Liebsler 
Aus Engeddi’s Gefilden. 

Der KQnig: 

15. Du selber bist schUn, meine Liebste, 
Ja wabrlich bist schOn. 
Deine Angen sind TUnbcien, — 

Die Geliehte (unterbricht ihn): 

16. Siehe Du bist schOn, mein Geliebter, 
Nein herrlicli \ielmehr. — 
Unser Lager grtint, 

17. Unsres Hanses Gebalke sind Cedern, 

Unsre Wande Cypressen. 



N 

/ Dramatische Scenen. 

11,1. Ich gleiche nnr Saron’s Tuipe, 
Der Lilie des Thales. 

Dcr Kdnig: 

^ 2. Aber Lilie nnter den Donien, — 

Das ist meine Freundin 
' Unter den Madchen. 

Die Geliehte: 

3. Ein Apfelbaum unter Waldbaiimen, — 
Das ist mein Geliebter 
Unter den Mannern. 

Gern sitz’ ich in seinem Schatten; 

Siiss schmeckt seine Frucht meinem Gaiimen. 
(Sie wird nach und nach olinmacLtig.) 

4. Er zieht mich in’s Haiis der Berauschung, 
Das oben die Liebe als Schild fUhrt.- 

6. 0 starkt mich mit Traubenkiichen;- 

Mit Aepfeln erquicket mich!- 
(Die Zofen eilen zur Hilfe; der Konig 

unterstiitzt sie mit seinen Armen.) 

Denn liebeskrank bin ich —- (lallend) 

6. Unterm Haiipt — seine Linke, — 

Seine Rechte —- nmarmt mich! — 
(Sie entschlaft.) 

Der KUnig zu den Zofen: 

7. Halt! ich beschwbr’ Euch, 
Jerusalem’s Tbchter! 
Bei den Gasellen 

Oder den Hirschen des Feldes, 
Erwecket und reget sie nicht, 
Die Liebste, bis dass sie es will. — 

Die Scenerie in diesem Gedichte ist ein D'l'ic, spe- 
zieller ein griiner Rasenplatz darin, umpflanzt mit Gedern 

und Gypressen tv. 16. 17.; durchschwarmt von Hirschen 
und Gasellen II, 7., welche, wie man sich aus eben der- 
selben Stelle denken muss, Ofter zwischen den Baumeu scheu 

und neugierig auf den genannten Platz herausblicken. — 
Denn Gedern (Theophr. bei Gels. Hierobotan. I, 98.), Gy- 
pressen (Pauli. Samml. von Reisen 6, 106.), Gasellen 

I 
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(Faber Arch, 11, Amn. 12.; Schnlz Leitf, 4, 232.; Fiindgr. 

II, 401.) sind, zumal sich die letzterii nach Eskiiclic Erlautt. 

1, 406. Anni. und Semilasso in Afr, 4, 245.; 5, 3. (vgl. unt. 

Stiick 3, 9.) sehr leicht an die Menschen gewbhiien, diese 

drei Stiicke sind mit die ersten und hauptsachlichsten Be- 

standtheile eines Oriental. Pardes. Dergleichen Garten wa- 

ren aber im Orienie zu alien Zeiten eine sehr yerbreitete 

liiebhaberei, Tgl. 1001 Nacht nach Habicht’s deutsch. Uebers. 

Iste Ausg. Bd. 9, 146.; 10, 21.; Tibull. III. 3, 15.; Et 

nemora in domibus sacros imitantia lucos; Horat. epistt. 

I, 10. T. 22.: Nempe inter varias nutritur silva colnmnas. — 

Ferner hat man sich auf dem Rasenplatze einen Divan (vgl, 

Hartm. Hebr. Bd. 2, 454.) zu denken v. 12.; dabei etwa 

auf einem “inba ein Gefass mit Erfrischungen II, 5. — 

Personen und Inhalt. Die Hauptperson, der Held un- 

sers kleinen Drama’s, ist nach v. 12. ein Kbnig. Hat sich 

der Dichter uuter diesem vielleicht den Salomo gedacht?’’') 

Denn er lasst ilm in unserm Liede schon sein von Gestalt 

V. 16., vgl. Stuck 12. V. 2.; ferner im Besitze vielen Goldes 

und Silbers vv. 9. 11.; agyptischer Rosse und Wagen v. 9.; 

schoner Lusthaine voll Cedern und Cypressen — nach dem 

Gesagten; alles Eigenschaften, welche in vorziiglichem Grade 

diesem Kbnige von der spatern Sage beigelegt werden. 

Eccl. 2, 4 ff. Ueberdies wird Salomo auch sonst einige 

Male in unsern Liedern als ein wackerer Kampe der Liebe 

genannt, vgl. Gedd. 8. (HI.) und 18. '— Dieser Konig nun 

sitzt auf dem in der Scene aufgestellten Divan. Denn der 

*) Ware Salomo der Liebliaber in unserm Gedichte, so konnte 
unser Pardes nach Jos. Antiqq. 8, 5. in Salomo’s Hierosolymitani- 
sclien Palast (Hartm, Hebr. 3, 401., Jost Geschichte der Israeliten 
I, 28.) verlegt und als identisch mit den haufig erwahnten, wahr- 
scheinlich im Thai Tyropbon am ostl. Abhange des Zion gelege- 
nen Kbnigsgarten (2 Rg. 25, 4. 5.; Jerem, 52, 7.; Neh. 3, 151. 
Ygl. mit 2 Rg. 21, 18. 26.) angesehen werden; wie denn auch He- 
rodes in seinem Palaste auf dem Zion griine Pliitze, Gehblz und 
Cisternen in Menge hatte, und dergl. Baumgarten (nach Lady 
Montague bei Pauli. Repert, 17, 136,, Winer Reallex. 1, 449. und 

der obigen Stelle aus Tibull) auch noch heut zu Tage gewohnlich 
innerhalb der Ringmauern der Palaste zu sein pflegen. 
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Aiifeutlialt in solclien Lusthainen ist des Sommers eine Lieb- 
lingsneigung 'vornelimer Orientalen, Fab. Arch. 11. Anm. 12., 

welclie sicli ilire Polster, wie hier, iiachtragen lassen, Rosenm. 
Morgenl. .3, 757.; wahrend der Geringere wenigsteiis seine 
schattigen Baume (wohin man ebenfalls Polster stellt, Pauli. 
Reisen 1, 156.; 3, 105.), Tgl. 1 Mos. 18, 8.; 1 Sam. 22, 6., 
2. B. Tamarinden, nach Ibn Faredh bei Grang. Ghr. p. 47. 

22.; Oder Palmen, nach ebend. v. 23. (vgl. noch Rosenm. 
Morgenl. 1, 49.; 3, 528.; Fab. a. 0. S. 121.), nicht enl- 
beliren kann. So sagt auch Hor. in der Ode: Beatus ille 
V. 23.: Libet jacere raodo sub antiqua ilice — Modo in te- 
naci gramine; — Labuntur altis interim ripis aquae — Que- 
runtur in silvis aies — Fontesque Ijmphis obstrepimt maiian- 
tibus. — Bei jenem Kouige sitzt ein reizendes (y. 15.) Weib 
(II, 2.), Toll kbnigliclier Anmuth t. 0.; aber einfach ge- 
schmiickt vv. 10. 11. (vgl. dagegen Ps. 45, 14.), mil dem 
Konige in einem Gesprache begriffen und mit zartlichem 
Blicke zu ibm binaufscliauend v. 15. Sie ist aber keine Kb- 
nigstochter (vgl. David und Bathseba 1 Rg. 11, 3.), denn 
ilir Schmuck ist nicht einmal von Silber und Gold v. 11. — 
Endlich nimmt man die Tbchter Jerusalem's v. 7. am £in> 
fachsten fur Zofeii und Dienerinnen der anwesenden Gemahlin, 

vgl. 8tes Ged. v. 11. und Esth. 2, 9., die sehr gut Hiero- 
solymitanerinnen sein kbnneu (und deren Salomo namentlich 
nach Eccl. 2, 7., vgl. Knob. Komm. z. d. St., eine sehr 
grosse Anzahl batte). Andre Gemalilinnen des Kbuigs kbn- 
nen jene nnmbglich sein, well sich dazu nicht die in uuserm 
Gedichte geschilderte Situation, sodann aber auch der Urn- 

stand nicht schickt, dass Orient. Konige bauptsachlich viel 
frerade Weiber in ihren Serails hielten, s. Esth. 2,3., auf 
welche aber der Ausdruck: Tbchter Jerusalem’s nicht passen 
vriirde. — Man hat sich jedoch jene Zofen, weil sich das 
verliebte Gesprbch des kbniglichen Paares vor Augenzeugen 
nicht schicken 'will, am Passendsten in dem ktihlen Schatten 

des Haines zerstreut und lustwandelnd zu deiiken, und dass 

sie erst sphter auf den Ruf der olmmachtig (II, 5.) zuriick- 
sinkenden Geliebteu des Kbuigs herbeieilen. — Der Inhalt 

uusers Gedichtes ist ein Wettstreit zwiscbeu dem Kbnige nud 
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dem Weibe, worin Jedes die eigne ScIiSiiIieit weit miter die 
des Andern herabzusetzen suclit; und das Weib, als Salomo 
seine Behanptnng diirch eine detaillirte Bescbreibnng ihrer 
Reize zu erliilrten Miene niaclit v. 16., ihn iinterbriclit und 
daran hindert. Ueber diesem Wechselgeipraclie, begleitet 
von Zartlichkeiten und Liebkosungen, steigert sich die luuig- 
keit und Glut der Gefiilile des Weibes zu einer solcben Hohe 
(ygl. Semilasso in Afrika Th. 4,295.), dass sie, indem sie sicb 
gleichsam berauscht (Cp. 2, 4.) und schwach werden fiihlt, 
nach Erquickungen verlangt v. 5., aber auch scbon in des 

KBnigs Arme zuriicksiukt v. 6., und im Bewnsstsein hiervon, 
wie aus dem Reiche des Traumes nocli Ton der Seligkeit 
dieser Umarmnng leise stanimelt, alsdanii aber ohnmaclitig 
entsclilummert. Die auf den Ausrnf der Konigin zur Hilfe 
herbeieilenden Zofen v. 7. wehrt der Konig mit der lieb- 

liclien Bescbwbrnng bei den eben neugierig aus dem Ge- 
biische hervorguckenden Gasellen ab, indem er befieblt, die 
Geliebte ja nicbt zu wecken. 

In diesem Gedicbte treten Anfang und Ende und die 
Vollstandigkeit des dazwischen Enthaltenen so deutlicli lier- 
Tor, dass jeder weitere Beweis unnotbig ist, und auch scbon 
Herd., Pauli., Dbpke, de W.,‘ Velth. unser Stiick fiir ein 
Gauzes anerkannt haben. Dennoch reclinen Eichliorn, Bey., 
Ew. Terscliiedene Stiicke von dem ihm vorliergehenden Texte 
Linfti; whlirend Dbderl. sogar auch noch von dem zunachst- 
folgenden die Stelle bis zu Ende des Kapitels damit verbiu- 
det; Kleuk. mit II, 1. beginnt, und I, 9 —17. fiir ein Gau¬ 
zes nimmt; Hufn. das zweite Kapitel als ein Zusammenge- 
horiges betraclitet; und endlicb Staudl. unser Gedicht in zwei 
Abschnitte I, 8 —17. und II, 1 — 7. zertlieilt. 

Die Abfassungszeit dieses Gedichtes ist wegen seiner 

asthetischen Vortreffliclikeit wenigstens vor 750 anzusetzen. 
Denn die Scenerie tritt bei grosser Ktirze dennoch deutlich 
hervor; die Karaktere sind konsequent durchgefiihrt, soferu 
der Geliebte uberall als ein Konig in reichen Vergleichungen, 
die Gemahlin dagegen demiithig wie ein Weib niederen Ran¬ 
ges spricht; das Snjet wird, obwohl mit grdsster Einfachheit, 
dennoch hochst dramatisch dargestellt, die Bilder entsprecheii 
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(im Gegensatz znm 2ten and 7ten Stilck s. das.) lieblich den 
zn Tergleichendeii Dingen; endlich auch Sprache and Rhytli- 
mus sind scliOn and entsprecliend. Einen andern mOglichen 
Grand s. Einl. §. 3. Anm. and unten v. 7. 

Eine gaiiz almliche Situation, viie die hier geschilderte, 

findet sich 1001 ^acht Bd. 9, 146.; ferner bei einem Arab. 
Dichter in Grang. Chr. Arab. p. !fv, welcher singt: Und 
wir (Geliebter and Geliebte) sitzen auf kostbaren Pol- 
stern iinterZweigen to n sanft schwankenderBeu- 
gnng. Die Gewasser des Orts irren frei amber, wie die 
Thranen des Geliebten, der tiber Trennung weint, — ein 
Garten, der seines Gleicheu niclit hat, duftend Ton Ambra and 
Aloe. — Vbglein traliern anf Myrthen and Balsambaumen; 
and einer beeudet antworteud mit scbOner Stimme und siissem 

Laut, was der andere beginnt. Trann, wer uns sielit, sagt 
wolil, dass wir in den Garten der Ewigkeit seien. Ebendas. 
S. 202. almlich: Lass kreisen den Becher unter harmoniscliem 
Gesang anf Wiesen Toll Blumen und Thau. — Aehnlich 
endlich singt Safi eddin el Halli bei Humb. Anth. p. 86., 
nachdem er einen reizenden Garten beschrieben: (In einem 
solchen Garten) genossen wir fenriger Liebe, als uns noch 
die Jugendzeit begluckte, mil schonen Madchen ohne Maass 
(nach der uns besser scheinenden Variante j/c). Der 
Flbtenspieler des Stammes Terwickelte (im Tanze) und ent- 
wirrte uns durch das Blasen der FlOte, traun nicht der Dro- 
mete des letzten Gerichts, u. s. f. 

T. 9. "'nODb, d. i. den Rossen in meinen 
Pharaonischen Gespannen, lesen also •’roDb, Tgl. 7tes Stiick 

(VII.) 1., eine iibrigens grammatisch sehr belehrende Stelle 
riicksichtlich der Stellung des Suff., fur das in dieser Ver- 
bindung keine andere moglich ist. Auch kOnnte, obwohl 
weniger einfach, gesprochen werden ■'nbcb nach Analog. Ton 

*’n‘)73:i a. a. Beispielen. Uebrigens ist hier dentlich die 
schlanke Gestalt and grossartige Haltung des Rosses das 
tert. comp., Dinge, welche (ohne Entschuldignng, Hufn.) den 

Vergleich mit den gleichen Eigeiischaften der menschlichen 
Gestalt aushalten, wie denn auch Anacr. ein Madchen nennt: 

JIwAfi OQrfixij], Tgl. Hartm. Ideale weibl. Schonheit S. 157 ff. 
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Selip gezwnngen leseu die Masorr. ‘»rib&b: Meinem Rosse. 

Hat denn Salome nur ein Ross in seinen Gespaimen und 
ist nur dies eine sclidn? — Diese Vokal. erklaren dann 
wieder Andre, wie die Rabb., Roseiim., de W. so, dass sie 
r.DO als Coll, auselien und •• fiir Jod parag. nehmen. 'Das 

ist aber scliwierig. — heisst hier deiitlich; Den Ros- 
sen in den Gespaimen Oder Wagenziigen, d. i. eigentlich: 
Rossen an Wagen *). — Egypten ist von je an wegen 
seiner scbonen Rosse beriibmt, vgl. Amos 4, 10.; 5 Mos. 
17, 16.; Gesen. Komm. zu Jes. I, 880.; Hitzig Komm. zn 
Jes. S. 374. Maiindrell bei Esk. Erll. 2, 270. sagt von 
diesen Rossen; Solcbe Pferde haben Alles, was ein Pferd 
ziert, sclilanken Leib, schone Haare, feuriges Wesen. Vgl. 
nocli Wausleb bei Pauli. Reisen 3, 28.104.; Rosenm. Morgenl. 
4, 941.; Bey. Komm. z. d. St.; und aiisser den von Dopke 
Komm. beigebrachten Stellen noch Hiob 39, 19., Amrulk. IV. 
ed. Am. v. 40., wo besonders der stolze Gang hervorgehoben 
wird; ferner Moten. bei Bold. p. 65., bei Grang. Chr. p. n 
V. 26.; eiidlicli Hiimb. Anth. p. 34. 

V. 10. siud uach der Gruudbed. *1111 urahergeben 
(^Lj, jh): Schniire von aufgereibten Dingen v. 11., woven 
die Bed.; Reihe Esth. 2, 12. die tropische ist. — 
ganz allgemeiu: Aufgereihte Dinge, die vorlier durchbohrt 

sind, j^:>, IjLw, vgl. Nbi nnttb 5>‘T'T n''N bei 

Buxt. unter T8rt. Beide Worter sind deranacli nur ganz all- 
gemein; Sclmiire mit aufgereibten Dingen, und erbalten erst 
durcb Zusatze, wie Hals, Wangen, die speziellere Bed.; 
Halsscbnur, Kopfscbmuck. — Falscblicb verstebt man daber, 
wie der Cbald., zu speziell Halsbander Oder wie Hartm. linguist. 
Einl. 8. 221. 296.; Perlenscbniire. — Man bat bier viel- 

leicbt an jene Persersitte zu denken, von welcher de la Valle 

*) Reiter aaf Thieren bedeutet das Wort in Jes. 21, 9., wo- 

selbst (weil auch eine Last auf einem Wagen bedeuten kann, 

2 Sam. 6, 3.) es zu grdsserer Deutlichkeit Iieisst: U)*’N aS*! 

d. h. (zwei) reitende Menschen auf zwei Reitpferden; ab- 

sicbtlich undeutlich steht in derselben Stelle v. 7. wegen der 

grdssern Feme (t7D2£) SS'n; Reitpferde mit einer Last, von 

welcher der Spaher noch nicht weiss, ob diese Last Menschen seien. 
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bei Rosenm, Morgenl. 4, 942. und Dappers bei Esk. 2, 468.; 
und die gleiche bei den Arabern, Ton welcher Rauwolf a. a. 0, 
und Niebuhr Reise nach Arab. I, 163. erzahlen, und 
nacli welcher die Frauen dergleichen Perlenschnure Ton den 
Schlafen an den Wangen herabhangen lassen. Vgl. Hartm. 
Hebr. II, 172 ff. 257.; Ill, 208. 266. — Weniger passend 

scheint uns, hier mil Umbr. und Ew. jene andere Persersitte 
anzuwenden, wonach die Weiber Perlenschnure um das ganze 
Gesicht winden, Olearius bei Esk. I, 17.; denn Mer werden 
die Wangen allein heryorgehoben. — nw wie schon ein 
soldier Schmuck den Orientalischen Weibern stehe, bemerkt 
auch Maillet bei Harm. Beobb. II, 396. und 97., indem er 
sagt: Ihr (der Egyptischen Frauen) Ansehen hat in der That 
etwas Grosses und Majestatisches; ihr Kopfpntz ist edel und 
bezaubernd; mit andern Worten, nichts kann freier und rei- 
zender sein, nls die Einfalt des Putzes, in welchem sie oft 
erscheinen. — Wenn in dem Vorhergehenden die grazieuse 

Gestalt des Weibes mit der des Rosses yerglichen wurde, so 
wird hier dieser Vergleich weiter auch auf den Schmuck 
Beider ausgedehnt, gegen Dbp., zumal der Schmuck der 
Rosse mit dem betrelfenden der Weiber nach Jud, 8, 26. 
und Wansleb bei Pauli. Reisen 3, 107. wirklich Aehnlichkeit 
gehabt zu haben scheint, welcher Letztere sagt, dass die 
Bey’s (in Egypten) doppelte si lb erne Ketten (ygl. v. 11.) 
am Kopfe des Pferdes hatten, s. Arv. Bed. Arb. S. 116. 

V. 11. Zusammenhang: Schon dein schlichter Hals- 
schmuck steht dir schon; wie herrlich werden dich erst Gold 
und Silber kleiden, womit ich dich schmiicken will; Tgl. 
2 Sam. 1, 24. und den Umstaud, dass auch die Orient. 
Weiber nach Hartm. Hebr. I, 217. grosse Freude an glan- 

zendem Schmuck haben. — £]D5n mips ygl. 4 Mos. 31, 50. 
und die trelFlich hiermit stimmende Nachricht aus Diodor., 
woraus erhellt, dass bei den Arabern die Weiber der Ali- 
laer und Gasander goldne Kettchen oder aus aneinander 
gereihten Goldkugeln bestehende Sclmiire urn die Hand- 
wurzel und den Hals trugeii. — ich will dir ma- 
chen lassen; Plur. fUr den Sing, ist auch sonst haufig im 

Semitismus, vgl. Stuck 16, 1.; 1 Mos. 11, 7.; 29, 27.; 
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1 Rg. 12, 9.; 22, 15.; Ps. 17, 11.; Esr. 4, 18.; 7, 24.; 
Dan. 2, 2.3. 36.; 1 Makk. 10, 27.; 11, 31.; 15, 9. Zu- 
weileu wecliselu beide Persoiien sogar in eiiiem Satze, 
z. B. "5? Nnui. 22, 6.; Ps. 17, 11. Vgl. das Phoni- 
zisclie bei Geseii. Monn. I. p. 444. §. 43.; 'das Arab. z. B. 
bei Moten. in Grang. Chr. p. l^v Y. 12.: Wenn wir denkeii 
an den Beifall des Fiirsten, so siad rair siiss; ebendas. 
p. 1a V. 2.: Hiitte icii gewnsst, so batten wir Abschied ge- 
iiommen; Ygl. nocli Niifh. ul Juni. p. 247. 1. 1. Im Vulgar- 
Arab. ist die Iste Pers. Plur. Put. sogar scJion so feststehend 
fiir dieselbe Pers. im Sing., dass eigends fiir den Plnr. die 
Form gebildet wurde; s. Habicbt Epistt. 3. 5. 6. Eben 

so findet sicli aucli im Nensyr. ].j] bei Rodiger in 

Ew. Ztsclirft. f. d. Kunde d. Morgeul. Ed. 2. S. 87. Weiter 
wild aiicb die 2te Pers. Plnr. im Arab, nnd Aetli. Lnd. Gr. 
p. 181.; im Aetb. sogar wie in neuern Spracben die 3te Pers. 
Lud. a. a. 0. p. 145. 181. so angewaiidt. 

Y. 12. Sinn: Meine geriuge Scbonbeit ist nnr der Ab- 
glaiiz der deinigen; wortlicb: Niir so lange der Konig auf 
seinem Polster rnbt, d. i. so lange er gegenwartig ist, giebt 
meine Narde ibren Duft, d. i. ist Yorbaiideu, wabrt meine 
geringe Scbonbeit; oder: Mit dem Verscbwiiideu der Gegen- 
wart des KOnigs ist aucb meine geringe Scbonbeit dabin. — 
Denn zuerst beisst ta So lange, als; bis dabin dass; 
ferner nacb 1 Sam. 16, 11. nnd Miscbiia II. p. 172. 
bei HfJi’tm. ling. Einl. S. 228.: Einen DiYaii Yon balbkrcis- 
formiger Gestalt; 4iber deren baufigen Gebrancb s. oben nnd 
Pauli. Reiss. I, 156.; Ill, 105.; Rosenm. Morgenl. 3, 631. 
Eiidlicb ist ein Bartgras Yon zwar scbbuem Gerucbe, 
aber iiacb den bei Cels. Hierobot. II, 1. aus Atben. nnd 
Strabo angefiibrten Stellen in seinen Yaterliiudischeii Gegendeii 
ziemlicb baufig imd wertlilos; bier also allegoriscbe Bezeicb- 
nung fiir die in dem Sinne des redeuden Weibes geringen 
Scbonbeiten desselben. Ueber Allegorieen Ygl. unten II, 4. — 
Uebrigens stebt der Adverbialsatz: So lange der Kdiiig zu- 
gegeii ist, mit Absicbt desbalb Yor dem Hanptsatz, weil dei* 
Nacbdruck des gauzen Gedankens darauf rnbt, ja er der 

eigentlicbe neiYus desselben ist; wie denn aucb diese Stel- 
5 
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lung ein Beweis fttr die Richtigkeit nnsrer Anffassung ist. — 
Andre, wie Kleiik., Ew., Diip., de W., Gesen,, Rosenm. 
finden in unserm Liede ein Gastmalil, weun sie durcli: 
Tafelrunde iibersetzen; Ddderl., Hnfnag., Bey. u. A.: Ein 

Spcisezimmer; Beidea aher gegeu den angegebenen Ziisam- 
menhang. 

V. 13. Sinn: Meine SchOnlieit ist niir gering wie die 
Narde; dagegeu ist die deinige herrlich wie die Myrrlie, ja 
kbstlich wie die Kofernblutlie. Dieser Gedanke ist also eine 
Entgegensetzung des Geringern, der Narde, gegen das Hbhere, 
Myrrhe iind Kofernblume; zngleicli wird der zweite, das 
Hbliere enthaltende Tlieil der Entgegensetzung, in Form einer 
Steigerung, nilnilicli des Sclionen, der Myrrhe, zum Vorziig- 
lichschbnen, der Kofernblume, ausgedriickt. Ganz dasselbe 
logische Gedankenverhilltniss, nur baar oline Bilder, also der 
Beweis fiir die richtige Anffassung dieser beiden Verse fiudet 
sich unten in v. 16. bis II, 2. — S. das. — n'an TiliC 
Wir balten dafiir, dass diese Worte mit dem sonst liilufigen 

^73 dasselbe seien, indem n in das weichere, ziscliende 
y tiberging; nnd dass sie also — gleichbedeuteud mit ‘Ta 
in Stiick 6, 13. imd 9, 5. {Gxay.%^) — den von selbst aus- 
fliessenden Saft des Myrrhenharzes bezeicliuen (cortex, ruptiis 
odore et sncco; Forsc.), welcher nach Rosenm. Morgenl. 
II, 121.; IV, 121. und Cels. Hierobot. I, 522. vorziiglicher 

ist, als das durcli EinschniJte in die Rinde gewonnene Harz; 
und zu dep kostbarsten Spezereien des Orients geliort. Diese 

Erkl. verlangt znvbrderst der Zusamraenhang. Denn unser 
“nwr; muss znfolge seines Parallelisraus mit ns-rr irsuJN 
in Y. 14., worin das ein der Kofernpflanze eigentliiim- 
liches Erzeugniss bedeutet, ebenfalls ein der Myrrhe beson- 
ders zugehbriges Product bezeichnen, dergleichen aber das 
von selbst auslliessende, alsdann getrocknete Harz der Myrrhe 
ist. — Ferner spricht fiir die Identitat der obigen Ausdriicke 
eiuerseits der Umstand, dass sie bis auf einen einzigen, 
noch dazu verwandteu Laut iibereinstimmen; das ‘m'm 
aber term, techn. fiir den betreffenden Gegenstand zu sein 

scheint. Andrerseits ist die Annahme des Ueberganges 
von *1 in das weichere und unbestimmtere y gerechtfertigt 
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im Allgemeinen diirch die auch sonst im Semitischen nickt 
ungewohnliche Erweiclmng des D-T-Lantes zu dem Ziscli- 

% O - 

laiit, wie bei bian and ^r\b\' imd bier aber 
im Eesondern durch das Beispiel in Ged. 5 (I.), 6., s. da- 
selbst, wo ans gewordeii ist: s:]T^:i; so wie durch den 
sonstigen unreinen Sprachkarakter unsers Bnches, namentlicli 
m^3, Tgl. die Eiiil. §. 12. Endlich hat der JJmstand, dass 
sonst “nTn hinter bier aber Yor demselben steht, 
nichts auf sich, well: Myrrhe des Ausflusses und: Ausfliiss 
der Myrrhe wesentlich gleichbedeutend sind; Ygl. m'^rnn yiN 
Ez. 26, 20. und m\“inn Jes. 44, 23. — yb’’ “’TW ya 
Man hat sich das oben besprochene mit Kleuk. in 
einem lederneu Beutelchen auf oder zwischen den Briisten 
nach uiisrer Stelle (also unter ddhi Kleide Ps. 45, 9.) ge- 
tragen zu denken; denn nach Amrlk. IV. ed. Am. y. 12., 
Schroeder de Yestit. mulier. p. 155 if. und Hartm. Hebr. II, 
235. trugen die Oriental. Frauen Beutelchen oder Biichschen 
mit Spezereien (auch mit Amuleten, Fundgr. 4, 156.; Hartm. 
a. 0. II, 272.), nach den Yon Schrbd. beigebrachten Stellen 
aus dera Thalmud sogar gewohulich mit Myrrhe gefullt auf 
der Brust. — Deutlich ist aber der RelatiYsatz: Der zwi¬ 
schen meinen Briisten ruht, auf zu bezichen, ge- 
gen Herd., Dbderl., Dbpke, lloseiim., de W. u. A., welche 

ihn mit •'n'n Yerbindeii. Denn so Yerlaiigt es das Gesagte. 
Ueberdies wiirde der Geliebte hochstens bs?, nie y:^ ge- 
ruht haben kbiineu. Der betreffende RelatiYsatz koniUe aber 
(Ygl. Y. 14.) nicht zu dem dazugehorigen Begriff 
gestellt werden, well dieser wegen des Nachdriicks in den 
Aufang des Gedankens gehbrte, uiid nun nach liebr. Kon- 
struktionsweise keine andere Stelle als hiiiter ■'b “’Tn fiir je- 
nen Satz tibrig blieb; Ygl. denselben Fall Ecc. 1, 5.: Die 

Sonne geht auf und geht unter, du) bN'i, 

d. i. und eilt derjenigen Statte sehnsiichtig entgegen, Yon 
wo sie aufgeht. 

Y. 14. bdtaN Wenn die Myrrhe sich bloss durch 
die Eigenscbaft des schbnen Geruches auszeichnet, so bringt 
dieser Vers eine Blume nicht bloss (nach Cels. Hierobot. 

5* 
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I, 224.) von herrlicliem Geriicli, soudern zugleich anch — and 
hierin liegt die zn v. 13. angedeiitete Steigeriing des Gedan- 
kens — voii kostbarera Ausseben. Deim nacli Maritas bei 
Oedni. 6, 103. siiid „die (weissen, Dioscor. I, 125.) Kiiospen 
kleiiier als eiii Nadelknopf and Offnen sicli alle zn gleicher 
Zeit, da deim daraus ein sehr sclibner BlUtlienqnast wird, 
wie eiiie nmgekebrt gehaltene Traiibe.“ Wie denn auch 
iiach Fab. bei llosenm. Morgenl. 4, 944. „die Morgenlilnder 

eineii grossen Wertli auf diese Pflanze setzen und einen Blii- 
tlienqaast davoii fiir das angeiielimste Geschenk acliten.“ — 
Zugleich bemerkeii wir bier noch (dean es ist uiis bei der 

Betracbtung des folgendeu Stiickes in einer gewissen Bezie- 
bang von Wicbtigkeit), zaerst dass tiberall in vorliegendem 
Gedicbte inmier iiar gewisse Eigenscbaften der Personen, 

nicbt aber. Formen and Gestalt derselbeii niit dea betreffen- 
den Eigenscbaften der gewablten Bilder in Vergleicb gestellt 
werden, wie z. B. die grazicase Gestalt des Madcbeus, die 
Scbonbeit and Kostbarkeit des Kouigs, dis labeude Erquick- 
licbkeit seiner lleize u. s. w. mit den betreffeudeii Eigen¬ 
scbaften der verglicbeiien Gegenstande; sodann dass imraer 
Bild and Sacbe qaalitativ einauder entsprecben, welcber 
letztere Umstaiid von dein ricbtigen Sstbetiscben Gescbmack 
des Dicbtcrs zengt and oben mit ein Moment fiir die An- 
iiabme einer friiben Abfassangszeit ansers Liedes abgab. 
S. dagegen Stiick 2., vvoselbst das Genanere; vgl. auch 
Ged. 7. 

V. 15. Siim: Deiue Reize sind nicbt von mir erborgf, 
sondern in der That da selber, ja da selber bist sclion. — 
nc iiber die eindringlicbe Wiederbolang dieser Worte vgl. 

die Stiicke 6 (V.), 9.; 10 (IV.), 12.; 20, (II, 15.). 
deine Aagen baben dieselbe Sanftlieit, Gemiitblicbkeit and' 
lieblicbe Scbonbeit, als sicb in dem Wesen der Taaben finden. 
Wobei iibrigens die Gemablin scbon aus Deklamation und Gesti- 
kalation die Absicbt des Kbnigs, eine fortfabrende Bescbrei- 
bung aller ihrer Reize zu geben, leicbt merken konnte. — 

Anders iibrigens fasst ansern Vergleicb der Dicbter des fol- 
egnden 2ten Stiicks. Mit Uurecht scheinen ans nach dem 
Obigen andre luterprelen, wie Evv., Umbr., de W., als Ver-; 
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glelcliniigspunkt die Form der Angen nnd Tauben nach Aiia- 
logie \on Ged. 6 (V.), 12- anzuseliea (vgl. Hufii. in Seiler 
Theol. Krif. Betrachtt. II, 3. S. 363.), noch Anclere endlicb, 
wieYulg., Syr., Cliald., Aben Esra, Gesen. Gr. 245. llteAufl., 
Dop., Rosernn.: Tanbenaugen zu erklaren. — Uebrigens 
ficheint mis der Vergleich der Augen mit Tauben — bei den 
Hebr. in Riicksicbt auf Stiick 2. mid 6 (V.), 12. — so wie 
ferner der Briiste mit Zwillingsgasellen, Stiick 2 (IV.), 5.; 

7 (VII.), 4. II. s. f., stereotyp geworden zu seiir, wie z. B. 
bei den Arabern und Persern, was der Verlauf misers Komni. 
zeigeu wird, fast jeder Korpertlieil sein bestiramtes Bild 
hat. — Soiist lieben die Orientalischen Dicliter hesonders 
die feurigen (1001 Naclil 5, 24.) scliwarzen Augen, Koran 

Sur. 37, 49.; 50, 44.; 52, 32.; ferner sagt Abiilala bei 
Vull. Har. Carm. II, 9. 
d. i. die sclibusten Augen siiid die scLwarzesten; ferner Ihn 
Far. bei Graiig. Clir. p. Il-*' y. 22.: Hiite dich vor der Be- 
zauberung scliwarzer Augen; ebendas. p. Ti" y. 69.; ferner 
s. Moteii. bei Boblen p. 52, 54.; Nufli. ul Jum. p. 258, 11.; 
283, 4.; endlicli Hunib. Aiitli. p-,48. mid Hor. ars poiit. Y. 3J. 
Vgl. Hartni. Ideale weilil. Scbiinlieit p. 74 —104. 

Y. 16. bis n, 1. incl. — Sinn: Kein, dn bist 
sclion, ja sogar lierrlicli; icli dagegen bin iiicht schciiier mul 
besser, als die niedrige geringe Lilie in Vergleich zu dem 
mis miigebenden grossarligen BauniLause. Wir haben bier 
dasselbc GedankeiiYcrlialtniss, als welches obeu y. 13. an- 
gegeben wurde. Namlich die Entgegenstellmig der geriiigen 
Schoiiheit des Wcibes mit der grossen dcs Kiinigs; iiur dass 
bier zuerst die beideii Theile der p]ntgegensetzung umgedreht 
werden, namlich: Du bist scliOn, ieh dagegen iiichl; sodaun 
dass der nuii zuerst gestellte Tlieil zwar ebenfalls durch die 
Steigerung von Schbn zu Herriicli, aber uicht durch Bilder, 
soudern die eigeutliclieii, baaren Priidikate ns-' mid Ci’'3>d 
(vgl. mn-’ Dys, d. i. die Herrlichkeit Jehovah’s, Ps. 27, 4.) 
aiisgedriickt wird. — Bei dieser Auffassung fiuden wir also 
in den angegebeneu drei Versen die Beschreibuug des die 
rcdcudeu Pcrsoueii mngebeiiden Baumhauses, welche die Ge- 
liebte deshalb iiuichl, urn sicli dicsem majestutisclien Natur- 
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bau — zu ihrer eiguen Erniedrignng — linter dem Bilde 
der vergleichiingsweise unbedeutenden Lilie eutgegenzustel- 
leu. — Ziigleicb uebmen wir das zweite pjN in,II, 1. in 
dem Sinne: Dagegen, also als Partikel zur Bezeiclmimg des 
allgemeinen Satzverbaltnisses der beiden entgegeiigesetzten 
Haupttheile unsers ganzeii Gedankens, so dass P]M den letz- 
tern ganz und gar beherrscht; dagegen fassen wir das zweite 

V. 16. in dem Sinue: Sogar, also zur Bezeichnung der 
dem Hauptgedanken der Entgegenstellung untergeordneten 

Steigerung der Bradikate: Schon nnd Herrlich im ersten 
Theile, namlicli: Du bist schon, sogar (;]N y. 16.) herrlich; 

ich dagegen (rjN II, 1.) gering wie die Lilie. — P'l 
dieser Auffassung unsrer drei Verse entsteht zuvOrderst ein 
sehr guter Zusammenhang. Denn das Baumhaus in dem an- 
gegebenen Gegensatz zur Lilie aufgefasst, fiigt sicli sehr 
genau und passend ein; ja ist als soldier sogar durchaus 
nOthig in der Yorliegenden Disposition und Gliederung des 
Gedankenganges, wahrend, weun man es nicht in dieser lo- 
gischen Geltung zum Gauzen fasste, dasselbe in unserm Zu- 
sammenhange sehr iiuYerstandlich sein wiirde. — Ferner: 

kaim sowohl; Sogar, als auch: Im Gegentheil heissen. 
Die erste Bed.: Sogar ist erwiesen; die zweite aber ergiebt 
sich YOU selbst aus dem Umstande, dass dem Begriffe des 
Sogar urspriinglich ebenfalls die Idee des Gegensatzes zu 
Grunde liegt. Endlicli findet sich in den Worteu ):)5« 

bis Y. 17. incl. wirklich die deutliche Beschreibung unseres 
Baumhanses. Namlich 1) den Fussboden bildet der griine 
Kasenplatz in y. 16.; 2) die Decke die jenen umgebenden 
Cedern, Oder Yielmehr ihre Zweige undAeste; denn bekaunt- 

lich stehen die Aeste der Ceder uach mittlerer Zahl etwa 
zwblf Fuss iiber dem Boden, rings urn den Stamm, parasol- 
artig, etwas schrag in die Hohe wachseud. Wenn nun ein 
Platz ringsum mit Cedern bepflanzt ist, so miisseu die sich 
nach innen zu erstreckenden Aeste, die oft bis 30 Fuss Lange 
erreichen, im Vergleich zu dem Fussboden dieses Platzes das 
Anseheu eiiier Decke gewahren. — Endlich 3) die Wande 

'fiuden wir in den Worteu und iibersetzen: 

Uusre Wande sind Cypressen. Namlich wir halten die Konss. 
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filr fehlerliafl, iind lesen dafflr: '}3r3'»m; vokallsirend 

(uach Analog, yon v. 9.; Stflck 7.(VII.), 1. und 8, 6. der bei 
Gesen. Lehrg. S. 215. angefiihrten Beisplele) anf Gruiid der 
sich uoch findenden Lesart als-Pliir., nJlmlich 
zugleicli nelimen wir danii in dem Sinne: Wand, indeni 
wir es als Aramaisclie Form fUr y^n Wand Ez. 13, 10. (vgl. 

ansehen. —_ Wir snclien diese Konjektnr mit Fol- 
gendera zu bestiltigen. — Zuerst sind einorseits die Wande 
zur Vollstandigkeit unsrer Beschreibung durchaus nothig; 
andrerseits aber passen die Cypressen sehr gut zu der Bil- 
dnng Yon Wanden. Man denke sich nEmlicli yermischt uuter 
die Cedern auch Cypressen gepflanzt und yergegenwartige 
sich, dass die Zweige dieser Bilume sciion diclit iiber der 
Erde zu wachsey aufangen; also die unterlialb der Cederu- 
tiste an den Cederii leergebliebenen Riuime yon dem Cypres- 
sengezweige ausgefiillt uiid so gleichsam zu Wanden gebildet 
werden. Zweitens: man wird bier zu konjekturireu gazr/un- 
gen, weil t:''m uur hier yorkommend, so wie Lin'n gar koine 
sich im Bereiche des Semitischen fiiidende Radix ist; weshalb 
denn auch die Masorr. mil n geleseu ■vvissen wollen. 

Aber auch aus welcheu Einige das in‘’m als durch 
Samaritanische Guttural-Verhartung eiitstandeu erklaren wol- 
len, ist unbrauchbar, weil es an unsrer Stellc keineu passeii- 
den Sinn giebt. Grade zu der yorgeschlageiieu Konjektur 
fiihrt aber schon einerseits der Umstand, dass die im Texte 
steheiiden Konsonanten T3i:j'’m yon seibst auf sie hindeuten; 
andrerseits, dass nach Hitzig Begriff d. Krit. S. 128 ff. das 
Waw auch sonst, z. B. in Jos. 8, 12. 13. mit Resch yer- 
wechselt wurde, so wie es 1 Rg. 12, 13. iu das dem Resch 
sehr ahiiliche Daleth iiberging. — Endlich: der Erklarung 
des ti'n durch y'rt steht uichts im Wege, da die echt ara- 
maische Umgestaltung des y zu in dem allgemeinen Sprach- 
karakter misers Buches, sodann aber auch im Besondern 
durch Beispiele wie und “ml"! und ‘ni'nit, endlich 

und seine Rechlfertigung findet. — der 

Plur. fur den Sing, steht iu dem Sinne, wie mb‘’bn iu Ged. 
8 (III.), 8.; Ged. 3 (II.), 9.; Ged. 4 (YIL), 12.; Ged. 9 
(III.), 1. — n3:5>n bctrachleii wir, weil im Folgoiidcn die 
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Pradikate an'nN und Nomina sind, za grOsserer Kon- 
cinnitat ebenfalls als Nora, und zwar adject., leseu also 
r!33?.'n mit dera Ton auf der letzteu Sylbe in Pausa. Die 
Masorr. iiehmen das Wort ebenfalls so, denn sonst batten 
sie es iiacli Evy. Gr. 2te And. 131. wegen der Pansa als 
Paroxytonon; aiissprecberi miissen. 

II, 1. nb:cnn erklaren wir mit Velth. dnrcb: Tiilpe 
gegen Chald., Saad., Abiilvval. zu Jes. 35, 1., Boch., Cels., 
Doderl., Bey., de W., Rosenm., welche: Narzisse erklaren; 
Oder Arb., Kim., Aben Es., Sal. b. Mel., Graec. Ven., Hufn., 
Kleuk., welche: Rose Yerstelien; Oder Syr., Gesen. Lex. 

iind Tliesaur., Ew., Dop., Winer Reallex., welche: Herbst- 
ze it lose; endlich LXX., Vulg., Targ. zu Jes. a. a. 0., 
welche: Li lie annehmen. Es lasst sich you alien diesen 
Erkll. keine mehr xoilstilndig sicher stellen. Doch scheint 
nils die Uebers.: Tulpe deshalb am Besten, weil ein Mai 
die Etym. sehr deutlich darauf fiilirt, nach welcher bxn: Eine 
axis einer Zwiebel gewachsene Blume imd :in: Bnsen; beides 
zusammen also: Eine gewolbte Zwiebelblume, d. i. Tulpe 
bedeiitet. Sodann sagt Neret bei Pauli. Samml. 4, 96. YOn 
den Feldern Sarou’s (you deueu hier aber die Rede ist), 
dass sic mit Tulpeu bedeckt seien, die Yon selbst wachsen und 
diirch die Verschiedenheit ihrer Farben den angenehmsten An- 
blick gewiihren. Andre Ableitt., wie you f'n'n = ynn -f- 
bei Ew., Oder bloss you bei Gesen., oder endlich bei 
Freytag hebr. Gr. nach Anal, you scheinen uus die 
karakteristischeu Merkmale des zu bezeichnenden Binges 

nicht genan genug zu enthalteu, was aber sonst bei den aus 
zwei Radd. komponirten Wbrtern ebeu so gewbhnlich zu sein 
pflegt, als es auch wegen der grossern Mittel mbglich ist. — 
yniun kann gegen einige audre Interpreten hier nur die 
grosse Ebene an der Mittellaudischeu Meereskiiste bedeuten, 
wie auch die meisten Exegett. annehmen. — Denn offenbar 
steht hier der Ausdruck: Tulpe Sarou’s in dem Sinne, wie 
sonst: Ceder Libauon’s, Gold Ophir’s; und kann deshalb der 
Name Saron, zumal er nur in obiger Bed. im A. T. Yorkommt, 

nur jene wegen ihrer Blumenpracht sprichwortlich gewordene 
(Jes. 35, 2.) Ebene bezeiclinen; eben so wie in dem Aus- 
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dnicke: Gold Opliir’s immer nur jenes gewlsse Oplilr zu ver- 
stelien ist, selbst wenii es nocli ein anderes Ophir gabe. 

V. 3. •'raiU'’ ich sitze gern, wie der Cliald. 
riclitig diirch: an*’?:!? wiedergiebt. Jene im Semit. 
so haiifige Art, das Adv. aoszudriicken. 

T. 4. Wir Iialten Folgendes fiir den Wortsinn dieses 
scliwierigen Verses: Der Kbnig hat mich in ein Weinhaus 
gefiihrt, dessen Aiishangescbild die Liebe ist; iind finden als- 
dann in dieser Allegoric den eigeutlichen Sinn: Der KO- 
nig hat mich mit seiner Liebe beranscht. — Dies passt 
ziierst selir gut in den Zusammenhaiig, sofern es zu den 
vorhergehenden Lobeserhebungen von Seiten der Ge- 
liebten den Beweis, namlicli die Wirkungen der Schbnheit 
des Konigs, euthalt; zu dem Folgenden aber, woselbst das 
Weil) Tor Liebesentziickuug in Ohiimacht sinkt, den dies 
Letztere vorbereiteiiden Uebergaiig bildet.— Zweitens: obi- 
ger Sinn fmdet sich leiclit in den Textesworten. — Zuvor- 
derst hat das wir ibw wie die Masorr. lesen, die 
Bed.: Aushangeschild. Namlicli bw, welches nach seiner 
Grundbed. Etwas mit glanzender Siibstanz Ueberzogenes [vgl. 
nbJsi:: Schwerdtesklinge in Stuck 15 (VL), 5. und Glan- 
zend in Ged. 6 (V.), 10.] bezeichnet, kann jedes Insigne sein, 
also z. B. Faline, aber auch: Aushangeschild, dergleichen 
vielleicht selbst im Oriente Fahuen gewesen sind. — Fer- 
iier: welches sowohl iinbestimmt: Irgend einWein- 
liaus, als auch bestimmt: Das (gewisse) Weinhaus bedeuten 
kann (ygl. Ew. Gr. §. 498.), heisst hier jenes bestimmte 
Weinhaus mit dem Aushangeschilde: Liebe. — Sodaun be- 
zeichiiet •’by: Das fiber mir — der im Hause Befindlichen — 
an dem letzteru befestigte Schild, eine Auffassung, die leicht 
ist, obwohl, wenn rby stande, dieses, als auf (das Masc.) 
n''S beziiglich, noch einfacher sein wiirde. — Endlich kann 
das Waw in dem Anfange des so entstandenen Satzes: Sein 
(des Hauses) Schild iiber mir ist die Liebe — welcher ein, 
das vorhergehende Wort n'’3 naher bezeichneuder Relativsatz 
ist — sehr leicht in dem Siiine von dem llelat. stehen 
nach Anal, der bei Geseu. Lehrg. S. 845. beigebrachten Stel- 

len, die sich noch durch Fs. 22, 30.; 55, 20,; Hos. 3, 1. 
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vermehren lasseo. — Drlttens: Der Annahme Ton Aiisli5nge- 

scliildern an Weinhausern auch bei den alten Hebraern steht 
Nichts im Wege, uamentlich in Riicksicht anf Antara Moall. 
T. 52., woselb^t es heisst: Bin Falinentrager triiikt bier des 
Winters eiiien ganzen Weinkeller aus, so dass der Wirth 
die Schilder abreissen muss; ferner Tgl. Lebid Moall. t. 58.: 

KjU. Endlich Tiertens sind dergleichen Allegorieeu 
wie bier, ausserordentlich baufig im Orient, z. B. in unserm 
Bucbe Ged. 1. tv. 12. 13. 14., II, 1. 2. 3.; Stuck 5, XI-) 6.; 
Stuck 10. 11. und 18. Vgl. ferner Ecc. 12, 1 if.; sodann 
das Weingedicbt des Ibu. Far. bei Grang. und Tarf. Mo. 
T. 48., Tor Allem aber Hariri Consessus YIII. ed. Sacy und 
was der Scholiast p. vl dort sagt. — Audi dieser Vers 
hat unzahlige Deutungen erfabreu, indem die Exegett. deu- 
selbeu bald als Allegorie, bald im Wortverstaude nebmeii, 
und daim aucb im Einzelnen wieder sehr verscbiedenartiger 
Meinung sind. Besonders ist dies beim zweiten Versgliede 
sicbtbar, indem man in den Konss. bald ein Norn., bald 
Verb., bald gute, bald bose Bedeut. sucbte. So iibersetzen 
das Wort unter A. mebre, wie Chald. Grot., Mich, ad 
Lowtb p. 008., Kleuk., Ew., Gesen. Thes., Dbp., Kosenm., 
de W., durch: Panier, was, weiiu es uur in unsern Zusam- 
raenhang passte, eine treffliclie Parallele in Nufli. ul Jum. 
p. 262. 1. 7. 8. fande, woselbst es heisst: Alle Liebenden 
geboren zu meiner Sekte, uiiter ihiien wild meine Cymbel 
geschlagen; und tiber ibnen flatterii meine Fabiien. 

V. 5. Tollstandig D-'335> Hos. 3, 1. 
heisst gegen andre Erklarer offenbar; Rosinenkuchen und ist 
wahrscheinlich term, tecbn. fiir diese Art von Kucheii, welcbe 

nach Hos. a. 0. eine delikatere Speise, als gewohnlicbes 
' Backwerk gewesen sein miissen. Nach unsrer Stelle miissen 

sie, sofern sie die in Obnraacht Siiikende starken sollen, 
eine belebende und erquickende Kraft gebabt habeii, welcbe 
Anuabrae durch die Erzahlung in 2 Sam. 6, 19.; 1 Cbroii. 
16, 3. und die Nachricht bei Niebuhr Reise iu Arab. S. 9. 

bestatigt wird; „dass namlicb die Rosiueu mit guterWirkung 
bei Leuteu angewaudt wiirden, die durch den Saraum bei- 
uahe erstickt und iu Obnmacht gesunkeu 8eien.“ — ■»:nDn 
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C’niDna Ansser den starkenden Rosinenkuchen Terlangt die 

Geliebte auch Aepfel zur Erqnickung. Denii aiich diese wer- 
den nach Faber bei Harmar Beobb. I, 370. im Oriente fiir 
starkend and kraftigend gelialteii. Dort sagt nainlich AyI- 
cenna: „Am Gesiindesten sind die Syr. Aepfel. Sie star- 
ken das Herz, besonders die TYohlriechenden (vgl. Ged. 
10 (VII.), 9. iind Grang. Chr. p. !t"!) Syrisclien, uberliaiipt 
alle wolilrieclienden, die siissen uiid saiiren.“ — Dieselbe 
Eigenschaft der Aepfel wird auch durch den Wunderapfel des 
Prinzen Ahmed in 1001 Nacht 9, 202. angedeiitet, wie denn 
im Gegentheil Simon Pauli von dem Geruch der Aepfel Herz- 
klopfen bekam. — nsnN n'pinuj Stuck 6 (V.), 8. Aehn- 
lich ist die Phrase eines Dichters in Nufh. ul Jura. p. 252. 
1. 4., woselbst es heisst: d. i.: 
Mein Herz ist krank Tor Liebe zur Leila; ferner Maks. ed. 
Boys. Y. 5.; (Das Schicksal) hat des Herzens GefUhle getrof- 
fen rait heftiger Krankheit. 

^ Y. 6. Wahrend die Geliebte die Worte dieses Verses 
spricht (und man muss sich denken, dass sie es in lispeludem 
Tone, wie eiue Entzuckte, und in Absatzen thue), sinkt sie 
allmahlig in die sie unterstutzenden Arme des Geliebten zu- 

riick. Eine Parallele zu einem so hohen Grade der Liebes- 
aufregung findet sich auch bei Araar. des Apudy Nro. 39. 
Densell^en Gedanken s. auch bei Ibn Challecan in Grang. 
Chr. p. Ifd 1. 11.: Gleichsam ein Giirtel ist meine Rechte um 
die Mitte ihres Leibes — meine Linke gleichsam ein Hals- 
band mitten urn ihren Hals. 

Y. 7. In der Beschworung bei den Gasellen finden 

wir den Gedanken: Dass ihr bei Leibe nicht weckt die Schla- 

ferin. Denn auch das Arab. ^ bedeutet nach Golius 
und Freytag auf Auctoritat des Djeuhari eine imprej^ationis 
formula, welche an unsrer Stelle gemildert, den Gedanken 
giebt: Wecket ja nichtj um Gottes willen nicht. Nach Roseiim. 
bei Aiy. Bed: Arab. S. 231. wird auch zur Erregung 
des Mitleids gebraucht, was, wenn hier nicht ein Kdnig 
sprache, gut passen wiirde. — Ueber ahnliche SchwUre 
Ygl. Reland de religione Muh. II. p. 164., Roseum. Morgeiil. 
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1,146.; 5, 22.; desselb. Uebers. von Arv. Bed. Arb. S. 43. 51. 
Andre Auffassnngen der BescliwOrung, wie: Bei Allem, was 
sclion nnd lieblich ist, scheiuen uns melir geratlien, als be- 

griindet zn sein. — niNii: fur nT’ni: s. Stuck 7 (VH.), 2. — 
Gasellen des Feldes findet sich aucb bei Humb. 

Antli. p. 34.: ili beisst bier wie Ged. 7, 7. 
offeiibar: Geliebte, was aucb der Umstaiid bestatigt, dass 
das Wort bei Gesen. j^ionn. ling. Pboen. I. p. 221. u. 346. 
Gemme 67. als Nom. propr. vorkommt. — fiir 
Cp. 3, 5.; 8, 4. vgl. Stuck 6 (V.), 8. 9. nnd Stuck 17 
(VI.), 8. — Merkwiirdig ist, dass grade so oft im H. L., 
diesem docb an Umfang so geringen Bucbe, die Maskulinfor- 
men fiir Feminina angewandt werden. Wenn man das als 
Arcbaismiis betracbten diirfte (vgl. Einl. §§. 3. uiid 12.), so 
wiirde das fiir die Stiicke, in denen solcbe Formeii vorkom- 
men, einen Umstand mebr zur Recbtfertiguiig der Aunahme 
eiiier friiben Abfassungszeit abgeben. Souderbarer Weise 
finden ^ie sicb obnebin in scbon aus auderweiten Griiuden fiir 
alt erklarten Stiicken. 

Scbliesslicb nocb kurz Folgendes. In der Eiul. §§. 1. 
nnd 2. wurde bemerkt uud bewiesen, dass sicb die beiden 
Verse 6. nnd 7. nocb ein Mai in Cp. VIII, 3. 4., nnd v. 7. 
allein obne v. 6. in III, 5. als unbcbte Wiederbolnngen fan- 
den; zugleicb, dass fiir t3N an unsrer Stelle die Glpsse rva 
ill Cp. VIII, 4. gesetzt sei. Nun ist n'n aber als Glosse zu 
DN zu betracbten znerst wegen der §. 2. der Einl. angegebe- 
nen Umstaude, sodann weil diese fast scbon dem Sinne der 
Verneinung gUicbkoraraende Bedeutung nocb sebr selteii, nnd, 
wo nicbt fiir Aramaismus selbst, docb jedenfalls fiir eiiie ira 
Aram, und Arab, scbon sebr baufige uud sebr spate Fortbil- 
dung des Hebr. anzusebeii ist. Vgl. Gesen. Gr. llte Anfl. 

S. 259. 
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Zweites Stiick. 

Cp. IV, 1“7. V. 6.: Erganznng zura Isten Stilck v. 15. 

Dcr Geliehtc: 

V. 1. Traun, Du bist sch5n, meiiie Freimdin, 
Ja sclion; — Deine Augen sind Taubchen 
(Hinter des Sclileiers Verhiillung). 

Dein Gelock gleicht den Ziegeiiheerden, 
Aufklimmend an Gilead’s Bergen; 

2. Deine Zahiie den Lammerlieerden, 
Die eben dem Bad’ entstiegen, 
Miitter TOn Zwillingen alle, 
Und keines ist unfruchtbar. 

3. Einem Purpurstreif Deine Lippen; 
Und lieblich ist Deine Stimme. 
Deine Wang’ einem Stuck der Granule 
Hinter des Sclileiers Verhiillung. — 

4. Dein Hals gleicht David’s Tlmrme, 
Gebaut den (verderblichen) Walfen; 
Dran hangen tausend von Schilden, 
Alles Schilde kriegrischer Manner; — 

5. Deine beiden Briiste sind ahulich 
Zwo jungen Zwillingsgasellen, 
Die unter Lilien weiden. —• 

7. Kurz Alles ist schon, meine Freundiii; 
Kein Fehl ist an Dir. 

demand preiset die Schbnheiten seiner Geliebten von 
den Augen bis zu den Briisteu; die iibrigen (vgl. 7tes Stuck 
(VII.) 2. 3.) Reize in einem abschliessenden Satze (vgl. ebend. 
V. 7. und Ged. 6, 15.) zusaminenfassend. Des Anstandes 

halber scheint der Redende die geheimeren Reize seiner 
Liebsten zu verschweigen; vgl. jedoch die angegebenen bei¬ 
den Gedd. und Eiul. §. 10. — Eine vollstaudige Gedankeu- 

reihe aber enthalt uiiser Stuck, und kann weder mit dem 
nachstvorhergehendeii Texte, welcher das 8te Ged., noch 
mit dem nachstfolgenden, d. i. dem 15ten Stuck zusammenge- 
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hfiren; so tlass dalier mit Unrecht anflre Ausleger, wie Klenk., 

Doderl., Staudl., D5p., Roseiim., de W. noch verschiedene 
Stiicke Tom Folgenden mit nnsrer Stelle -verbiiideu, so wie 
Bey., Velth. zii friih hinter v. 5. abtheilen. Dasselbe, was 
wir, betracliten iibrigens aucb Pauli., Hufn., Ew. als ein be- 
sonderes Stiick; Keiner jedoch Ton alien Exegeteu, ausser 
Kleuk., scheidet v. 6. aiis. 

1) Unser Stiick kaim kein selbstandiges Gediclit 
sein. * Denn es hat zuerst keine erkennbare Bedeutung, weil 
es uumotivirt ist imd auch die Gepriesene nichts erwidert. 
Pflegen doch auch sonst hei den Orient. Dichtern, z. B. den 
Arabern in den Moallakat’s, oder den Iiidischen, z. B. Gita 
Govinda bei Ew. Ztschrft. f. d. M. 1, 2., Lobgesange auf 
ihre Schbnen motivirt zu sein, mid entweder, wie bei den 
erstern, yeraulasst zu werden durch die Ueberbleibsel der 
Yerlassenen Zelte, worin jeue eiiist wohnten, oder sonst durch 
die Situation, wie z. B. sehr deutlich Gedd. 6. uud 7. be- 
weisen. — Ferner zeigt die Wiederholung des nDi 

insonderheit des fast =^ie: Nein wahrlich klingeude r.sr;, 
welche Worte offenbar nachdrucklich sind, einleuchteiid auf 
etwas Vorausgehendes bin, in welcliem etwa die durch jene 

lierTorhebende Partikel eingefiihrten Satze bestritten worden 
waren. 2) Ohne Zweifel aber muss unser Stiick auf Ged. 
1, 15. bezogen werden. Denn es weiset ausserlich und in- 
nerlich sehr deutlich darauf hin. Aeusserlich dadurch, dass 

die Worte Ton bis in 4, 1. wortlich mit den be- 
treffenden aus v. 15. iibereinstimmen. Iimerlich darin, dass 
das auf Folgende, durch gleichsam aiige- 

kniipft, einen unTerkeimbaren Gedankenfortschritt zu Ged. 
1, 15. entlialt, indem der Kbnig in letzterem, wie wir ge- 

sehen haben, die Schonheit seiner Geliebten behauptend, aber 
von ihr Liigen gestraft — zum Beweise seiner nachdriick- 
lichen Behauptung — mit v. 15. eine detaillirte Beschreibung 
der Reize seiner Geliebten zu geben im Begriffe ist; daran 
aber durch Unterbrechuug von Seiten der Gepriesenen ver- 
hindert wird; so dass also jene Stelle in v. 15. wirklicli 
— aber mit Absicht — unvollstandig war. Nun giebt aber 
unser in Rede stehendes Stiick in demselben Tone, welcher 
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in V. 15. angeschlagen wiirde, die Fortsetzung des Beweises 
ill einer Yollstandigen Beschreibiing der iibrigen Kdrpertbeile 
bis zn den Briisten mit einem deutlich abscbliesseudeu, gleicb- 
sam das Ergo des ganzen Beweises entbaltenden Satze. — 
Nach dem Gesagten muss dann 3) obiges Stiick als eine 
Vervollstandigung zii der angegebenen Stelle im Isten 
Ged. angeseben werden; kann aber alsdann 4) nur nnecbt, 
11 nd kein integrirenderTIieil daraus sein'. Dies lebrt 
scbon der Umstand, dass nach dem Gesagten wirklicli Nicbts 
im Isten Stiicke feblt, vielmehr die dortige Unterbrechung 
vollstandig mothirt ist; ferner dass iinsre Verse in ibrer 
scbleppenden, der dortigen mebr andeiitenden Kiirze wider- 
sprechenden Weitscbweifigkeit den raschen Gang der Setzung 
imd Entgegeiisetzuiig in dem vorigen Gedicbte stdrend und 
iinangenebm unterbrecben wiirden. Audi lierrscbt in der Bil- 
dersprache jedes der beiden Stiicke eiu durcbaus -verschiede- 
iier Geist. Namlich der Dicbter des Isten walilte, wie wir 
dort scbon in v. 14. aiideuteten, zur Beschreibung der kor- 
perlichen Scboubeiten immer bless gewisse Eigenschaften 
an den Gliedern, um sie mit gleicben Eigenschaften an Natur- 
gegenstanden, wie z. B. die Grazie der Gestalt des Weibes 
mit der Grazie der Rossesgestalt ii. s. w. in Vergleich zii 
stellen, wabrend der Dicbter unsrer Verse nicbt die Eigeii- 
scbaften, soudern die Form, die Gestalt der eiuzelnen Kor- 
pertbcile mit derselben an den betrelfenden Naturgegenstan- 
den zusammenstellt, z. B. das Ansehen des Lockenkopfes mit 
dem Anblick eiiies Berges toU Ziegenheerden, die Zahurei- • 
hen mit dichtgcdrangten Scbaaflieerdeu, die Gestalt des Hal¬ 
ses auf dem Rumpfe mit der eiiies Thurmes auf dem Libanon, 
das Ansehen der Briiste mit Gasellenkalbern. — Unter sol- 
chen Umstanden muss 5) uiisre Stelle von einem anderii 
Dicbter als das Iste Stuck herrubren, wie sich denn in 

der scbeinbaren mid prajudicirten Unvollstandigkeit liiiiter 
V. 15. wirklich eine Aufforderung zu einer solcli^ Vervoll- 
standigung darbot. Wobei der Umstand, dass, wenn der 
Ausdruck unter alien Stiicken misers Bucbs’ am Hau- 

tigsten im Isten Stiick, namlich vv. 9. 15. 2. vorkommt, der- 
selbe auch in unsern Versen, namlich \v. 1. und 7. ange- 

I 
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wantlt ist, leicht darin seine ErklUrung findet, dass der Ver- 
fasser derselben ilmen durch diesc Nachalimiing eiiien desto 
grosserii Scliein der Abstammuiig von einem gleicben Dicliter 
hat -verscliaffeii wollen. Nun aber muss 6) unser Stiick auch 
Ton einem bedentend spatern Scliriftsteller als jenes 
Gedicbt herriihren, genaner in die spatesten Zeiten der hebr. 
Litteratiir Tersetzt werdeu. Und zwar dies schon wegeii 
der darin lierrscliendeii Bildersprache. Denn wahrend in den 
bessern Zeiten, wie z. B. das Iste Ged. zeigt (s. das.), das 
Bild zn der verglichenen Sacbe in einem durcbaus (dort 
qualitativ) sich entspreclienden und einen angenehmen Ein- 
druck machenden Verbaltnisse zu einander stelien, so sind die 
hier gewahlten Vergleicbungen, entgegeu dem Horazisclien 
Sprucbe: Descriptas servare Tices operumqne colores, im 
libchsten Grade phantastisch and iibertrieben; vgl. auch die 
bei Yelth. (freilich zii anderm Behufe) S. 53. beigebrachten 
Stelien aus Quinctilian., Longin. und Petron. Bestatigt wird 
dann die Aiinabme einer spaten Abfassung durch den Um- 
staiid, dass der Verf. unsrer Verse das 7te Ged. nachge- 
ahmt zu haben scheint, dies aber ebenfalls in die letzte Lit¬ 
ter atiir-Epoch e gehbrt, und wegen seiner soustigen selbstiln- 
digen und originellcn Anlage riicksiclitlich des Gegentheils 
bei unsern Versen das Pradikat der Prioritat in Anspruch 
nimrat. Nun werden aber in Torliegendem Stiick die Briiste 
und weisse Haut mit denselben Worten, wie in Stiick 7., der 
Hals weiiigstens mit einem gleicben Bilde abgehaiulelt. Fer- 
ner werden die Kbpertheile in beiden uach gleiclier, iiur 
zufolge des Terscliiedenen Inhalts umgekehrter Ordnung auf- 

gezahlt, endlich schliessen beide mit einer fast wbrtlich iiber- 
einstimmenden Zusammeiifassung. Endlich 7) miissen nun 

nach allem Dem die in t. 1. unseres Stiicks befindlichen, mit 
den betreffeuden Worten aus v. 15. gleichlautenden Satze: 

nD"' HD’' '^3(1 als eine iiberfliissige 
und ais(Kaus dem Texte zu yerweisende Wiederholung 
betrachtcrwerden. 

II. Wir haben aber bei der bisherigen Betrachtuug den 
T. 6. in unsrer Stelle unberiicksichtigt gelassen, und miissen 

jetzt unsre Griinde dafiir angeben. Er lautet also; m2’'’C3 
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‘in *'!b 1021 Drn d. i.: 
Bis dass es kiilil wird und die Schatten geflohen sind, dauii 
will ich gelien ziira Myrrlien-Hiigel nnd Weihrauch-Berge. ■— 
Dieser Vers ist namlicli ein Bruchstiick, das, wie wir sclion 
in der Einleitnng angedeutet liahcu, zii dem hiernachst zu 
behandelnden dritten Gediclite geliort. — Hier kann niir 
erwiesen werdeu, dass v. 6. ein niclit zn 4, 1 — 7. gehori- 
ges Bruchstiick sei; dass nnd wie es mit Ged. 3. in Verbin- 
dnng stelie, wird dort auseinander gesetzt werden. 1) Un- 
ser Vers gehort anf keine Weise an seine jetzige Textes- 
stelle. Dem Liebhaber kann er nicht in den Mnnd gelegt 
werden. Jener wird sich weder selbst kiirz vor dem Ende 
seiner Beschreibung unterbreclien, zumal nirgends in deni 
Stiicke dazu ein Grimd erkennbar ist; noch wiirde er es, 
wenn es mbglich ware, auf eiue Weise wie bier tlmn, nhm- 
licli iiiilem er zu seinem beabsichtigten abendliclien Spatzier- 
gange nicht auch die Geliebte mit eiiiliide. — Eben so we- 

i nig ist der Vers im Mimde des Weibes passend. So wiirde 
er weiiiger als eine Uiiterbrechnng aus Scliaamhafligkeit, denu 
vielmehr als eine sehr zweideutige Aufforderuiig an den Ge- 

i liebten anssehen. Auch ware sehr unpassend, dass der Letz- 
! tere, anstatt sich dieses Entschlusses seiner Geliebten zu 
I frenen und sich ilir als Begleiter anzutragen, Nichts weiter Ithut, als in einer zusammenfassenden Recapitulation die an- 

gefangene Lobpreisung zu Ende bringt. — Es lasst sich 
I aber 2) sogar der Grund erkennen, weshalb unser Vers grade 
^ hier eingefiigt wurde. Namlich die Stelie II, 16. u. 17, in 
\ Ged. 3. diente zur Norm. Dort heisst es: 
I Y. 17., n2?"in v. 16. Nun schliesst aber y. 5. in 

uiisrer Erganzung: t)'’3>‘ir7, also im Ganzen geiiaii 
eben so, wie dort y. 16. Weil nun y. 6. gaiiz Yereiiizelt int 
H. L. war, und mit denselben Worten wie dort y. 17. in 
zwei Gliedern anfangt, so koiinte unser Diaskeuast nach sei- 

t nen oben erOrterten Grundsatzen leicht meinen, dass y. 6. 

I hier eben so wie dort v. 17. die FortsetzuDg zu dem Weiden 
lunter Lilien sei. 

III. Auch die Stelie in VI, 5. you an bis y. 7, 
incl. muss gleich hier besprocheu werden. Dieselbige lautet 
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nJlmlich niit deni ad I. besprochenen Textesstiicke gleich von , 
ill Cp. 4, 1. an his v. 3. inch, mir dass in ihr das ^ 

Stiick, lyas die Lippeii hespricht, felilt; und dass fiir iria { 

aus 4, 1. in Cp. 6, 5. steht: und fur nimirprr in • 
4, 2. gesetzt ist: in 6, 6. Alles nun, was in der 
aiigegeheueii Stelle des 6ten Cp. mit den betreffenden Wor- . 
ten aus 4, —3. gleichlautet, sind willkiihrliche Wieder- ^ 
bolungen aus der letztern; — die beiden andern abweiclien- 
den Worte sind Glosseii zu den dazugehorigen aus Cp. 4. -j 
1) Das in Rede steliende Textessliick aus Cp. 6. steht, ob- : 
wolil alle iibrigen Interpret!, andrer Meinung sind, ganz ver- 
cinzelt im Texte. Denn es haiigt zuvorderst weder rail dein 
ihm zunaclist Vorliergelienden, welches ein Fragment aus ^ 
Ged. 15., uoch mit dem Folgenden zusammen, welches Stiick 17. 

' ist. — Ferner: es giebt auch fiir sicli allein keinen Sinn. 
Was soil dock eiue durcli Nichts motivirte, vereinzelte Be- y 

•schreibung voii Haar, Ziihnen und Waugeii eines Madchens? — 
2) Das Stuck ist deutlich eiue Kopie der betrelfeuden Stelle ' 
aus Cp. 4., weil es, wie schon der Augenschein lehrt, bis 
auf die angegebenen Worte geiian mit derselben iiberein- : 
stimmt; es aber unmbglich ist, dass demand durch Zufall auf ■ 
eben diese Worte gekommen sein kann. Auch wurde in der 
Eiul. §. 6. viertens — der Zweck nachgewiesen, dessenthalb - 
der Urheber dieser Wiederholung sie gemacht hat. Endlich | 
habeu auch schoii einige alte Uebersetzer beide Stellen auf y 

einander bezogen, wie dies das uiiten im Anhauge Beigebrachte r 
darthut. — 3) Dass in 6, 6. Glosse zu in. 

4, 2., so wie in 6, 5. zu “lira sei, ist sehrf 
einleuchtend; und versteht sicli fiir mmisspn fast voii selbst,|J 

, weil dies ein nicht weiter im A. T. vorkommendes epith. orn.| 
fiir: Schaaf, also schwer und unbekannt ist, wilhrend 
als das gewbhiiliche fiir diesen Gegenstand gebrauchlicliej 
Wort sehr hiluiig vorkommt. Eben so lasst sich bemerkeu,^ 
dass mit dem Art. das Gewolmlichere fiir das meliri 
in der Poesie iibliche 'nln ohne Art. ist. | l 

V. 1. d''3T’ Diess musste in Ged. 1. v. 15. ver-f 
standen werden: Deine Augen gleichen an Lieblichkeit und| 

Unsclmld den Tauben. — Hier aber muss man annehmeri;| 
' i 
' i 

% I 



Zweites Stiick. 83 

dass, da der Verfasser iinsrer ErgUnzung alle folgenden K()r- 
pertlieile hloss riicksichtlich Hirer Form mit Ulinliclien For- 
men you Naturgegenstanden zusammenstellt, er auch hier die 
Tauben nach ihrer lieblicheu Gestalt mit der liebliclieii Form 
der Madclieiiaiigen vergleiclie; so dass er also das Bild im 
Originale Ged. 1. missYerstanden hatte. — ist 

Glosse zu dem s. iiiit. zii v. 3. Jedoch benierkeu wir 
gleicli hier voriiweg, dass man sich sowohl fiir nnsre, als 
die noch analogen Stellen unsrer Sammlung iu Stiick 6. ii. 7. 
die Kleidung der betreffeudeii Personeu aus selir feiuem Ge- 
Tvebe, welches die Kbrpertlieile durchschimraern lasst, zu 
denken habe. Dergleicheii Gewander sind im Alterthume sehr 
gesncht. Man Ygl. Amrlk. IV. ed. Arnold y. 44., wo you 

einem so leichten atherischen Gewande die Rede ist, dass 
schou die Ameisen, wenn sie dariiber laufen, Spnren ziiriick- 
lassen sollen; ferner 1001 Nacht 5, 30.; 12, 8.; 11, 16,; 
Plin. H. N. 35, 9.; Anacreon 27. yy. 30. 31.; Hor. Serra. 
1,2. Cois tibi pene Yidere est — Ut nudum; ne crure malo, 
ue sit pede turpi — Metiri possis oculo latus. — 

Sinn: Dein Gelock gleicht einer Ziegenheerde (also die ein- 
zelnen Locken den einzeluen Ziegen ;der Ileerde), welche 
(weidend) am Berge Gilead hinaufklimmeii. — Denn 
heisst offenbar: Hiuaufsteigeu. Dies zeigt zuerst die Natur 
des Vergleiches, sofern der Dichter in den angezeigten zwei 
Hamistichen die am Kopfe herauf sich windenden Locken 
beschreiben will. Ferner: das Hebr. und Arab. 

entsprechen sehr deutlich dem Aram. hiiiaufsteigen, 

welches letztere, wie Mpnb fUr rrbnp und mjtiD fiir D*'rns nur 
eine Transposition der Hebr. Radix ist, in welcher, weil nun 
der G-Laut an’s Eude des Wortes zu stehen kam, sehr na- 

G o ^ 
tiirlich p daraus wurde*). Sodann heisst anch locus 

*) Beilaufig giebt mit kombinirt, einen neuen 

Beweis zu dem freilich viel trifdgern bei Rbdiger in Ztschrft.: 

Kunde f. d. M. II, 91. (wonacli das Neusyr. =, dem Altsyi’. 

■.o\cn ist), dass auch das Hebi’. p57 l^s. 139, 8. nicht auf eine 

Radix pD2 zuruckzufuhren, sondern als entstanden aus pbO’’ an- 

6* 
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elatns. Eiiilllch tibcrsetzen aucli LXX. zii 6, 6., Vnlg., Syr.: 

Hinaufsteigen. — ‘iS’bi d. i. voni Fusse des Beiges 

Gilead liiiiauf. Denn ^2 bezeiclinet inimer den Pimkt, voii 

WO eine Bewegiing ausgelit; dass diese sicli alsdanu eiitweder 

grade oiler sclirilge, niid in je welclier von diesen beiden 

Richtangen liitiauf oiler Iiinunter, liiuein oder heraiis lenke, 

wiril tlurcli den Ziisammenliang, das Verb, oder Noni. ans- 

geilriickt; wobei sicli daim aber oft das Grade oder Sclirtlge 

in der Riclitiiiig von selbst versteht and in den allermeisten 

Fallen gunz gleichgiltig ist. So heisst p; (Von einer Seite) 

grade iiber ilcn Altar bin in 1 Rg. 13, 4.; (schrilge) 

den Gilead Iiinauf an unsrer Stellc; (scliriige) vom Libanon 

hinunter Stiick 15 (IV.), 8.; ferner bloss; Hinauf bedentct 

■j?:: 2 Mos. 25, 9.; Jnd. 16, 20.; benmter Ps. 18, 37.; Dan. 

4, 10.; (von anssen) hinein (durch’s Fenster) Ged. 3,9.; 

Ged. 9 (V.), 4.; herans (von innen) z. B. vjLJl — 

Unzulassig scheint dalier, wenn Gesen. kl. Gr. llte Aufl. 

5. 252. Anm., ile W., Umbr., Dbderl,, Bey., Dop., Rosenm. 

u. A. iibersetzen: Ziegen, die sich lagern am Abliange, oder 

Hufnag.: Die weiden am Gilead bin, oder Ew. das 17: gar 

durcb das bier ganz nnverstandlicbe Neben, erklart. — 

Die Vergleicbnng in nnseru Worteii erklart sicli durcb Fol- 

gendes. Der Reisende Scbiilz bei Panll. Reisen 7, 108. sab 

aiif dem Gilead Heerden der sogenannten Kemelziege, deren 

Haar sicb durcb ausserordeiitlicbe Weicbbeit (1 Mos. 27, 16.), 

Laiige, Koblscbwarze (1 Sam. 19, 13.) und einen Glanz ans- 

zeicbuet, der, wenn die Sonne darauf scbeint, kanm ertibg- 

licb ist, vgl. Bocb. tlierz. I, 2, 51.; Rosenm. Morgenl. I, 85. 

u. A. Dies bier angewendet, so sagt der Dicbter, dass das 

reicbe Gelock des Madcbens (vielleicbt ktinstlicb geflocbten, 

wie in Stiick 7 (VII.), 6. und bei Amrlk. Mo. v. 34. oder 

frei berabbangend, wie bei Ibn Far. in Sac. Cbr. p. ov v. 23.) 

einer vollzabligeii Ziegenbeerde gleicbe, und wie das Haar 

zusehen sei. Vielleicbt ist daher anch mit zn kombini- 
ren, sofgin urspriinglich wie lautete; der Scbnee aber, 
weil das Herabfallen desselben wegen seiner Langsainkeit eber 
einem Herabsteigen jibnlicb ist, leicbt als: Das vein Ilinimel 
langsam Herabsteigende angesehen werden konnte. 
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dieser, weich, laiig, kolilschwarz iind hlendeiid glllnzcnd sei; 

Eigenscliafteii, welclie der Morgenlander auch sonst sehr am 

Haare seiner Schoneii lieLt. Er preiset seinen feiirigen (ni- 

tidas comas Prop. Ill, 10, 14.) Glanz, Ged. 7. v. 6.; seine 

Lange iind Fiille, Jud. 16, 13. 19.; 2 Sam. 14, 26.; Ez. 16, 7.; 

1 Cor. 11, 15.; Ephr. Syr. bei Halm Chr. Syr. p. 107. v. 41.; 

llosenm. Morgenl. 3, 565. (so wie er das Gegentlieil liasst unci 

verspottet, Jes. 3, 17. 24.; 2 Rg. 2, 23.); seine Seideu- 

weichlieit, Perlensch. 73, 3. (Quid niolles prodest c-olnisse 

capillos Tib. I, 8, 9.); vor Allem aber die Rabensclnvarze 

und Lockenform, Ygl. Amrlk. Mo. 33. 34., indem er sie 

scbwarz, kolilrabeuschvvarz nennt; ders. bei Reiske Tarf. 

p. 54.; ferner Abulala bei Vullers Har. Mo. v. 21.; Tarf. 

bei Vullers vergleiclit das lockige Haar mil der Scliwarze 

der Naclit; Tograi v. 18. preiset; Scliwarze Locken; ebenso 

Moten. bei Grang. Chr. p. fv v. 10.; Ibn Far. sagt ebendas. 

p. 11*: Wenn ich micli verirrt babe in der Nacht ihres Ge- 

lockes, so wird der Verirrte auf den recliten Weg geleitet 

\'on der MorgenrOthe ihrer Slim. Derselbe bei Bohl. a. a. 0. 

p. 54., p. 55.: Die Sonne (des Angesichls) tragt die schwavze 

Nacht des Haares; Abulfarag. Babb. ed. Wolff p. 8. v. 17. 

spricht: Er trat zu uns mil den beiden Soiinen seines Aut- 

litzes iind des Bechers in dem doppelteii Buukel der Nacht 

und seines Gelockes. Vgi. noch Humb. Anth. pp. 46. 52. 58. 

64.66.; Ibu Far. bei Sac. Chr. III. p. of v. 23.; Ew. Ztsch. 

f. d. M. I, 186.; 1001 Nacht 2, 76.; 3, 130.; 5, 7.; 

14, 271. Alim. 96.; 15, 292.; Hammer Perlensch. 68, 3.; 

69, 3.; Dschami in Fundgr. II, 398.; Gita Govinda in Ew. 

Ztsch. I, 142.; Hor. Od. I, 33. 4.: Et Lycum nigris ocu- 

lis nigroq. — Crine decorum; eudlich Anacr., welcher sehr 

schon ill Nro. 28. sagt; ulinaQag xoiiag- noii]00v — Ta 

fiiv svdod^ev /neXaivag; — 7a (5^ eg axQov yjXLiooag. 

Y. 2. Sinn; Deiiie Zahnreihen gleichen wolligen Schaaf- 

lieerden, die eben gewascheu sind, an Weisse und Voll- 

zilhligkeit. — Nilmlich mm5£p“ kaiin nach dem Zusanimcn- 

Lange bier iiiir bedeuten: Schaafe, und zwar mil der Wolle. 

Danu muss das Part, als epith. orn. und in dem Sinne ge- 

iiommen werden: Schaafe, die geschoren zu werdeu pflegen, 
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wie atich Bchon Pauli, unil Salvador Mos. Institntt. d. dentscli. 
Uebers. I, 160. annelmien. Dies beweiset auch die Glosse 

und der Umstand, dass Scbaafe, die eben gewaschen 

sind, eine reine, glanzend weisse Wolle haben; wie dean 
auch Tib. II, 1. v. 62. von der Schaafwolle sagt: Molle 

gerit tergo lucid a vellis ovis uiid 5, 38.: — niveae Can¬ 
didas agnns ovis. Die Weisse der Wolle aber wird auch 
sonst bei Orient. Dichtern zur Bezeichnung eines hohen Gra¬ 
des von Weisse angewandt, so bei Jes. 1, 18. (den der Chald. 
Paraplir. zn H. L. 4, 3. excerpirt), woselbst die weisse Farbe 
der Wolle noch iiber die Weisse des Schnee’s oder doch ihr 
gleich gestellt wird; ferner Hahn Chr. Syr. p. 22. v. 4., 
woselbst Pliilippns (Act. 8, 26 if.) in Vergleich zu dem schwar- 
zen Aethiopier eiu glanzendes Lamm, das aus der Schwemme 
kommt, genannl wild; endlich bei Schult. monn. Arab. p. 69. 
V. 3., woselbst es heisst: Schaafe an Schbnheit gleichend 
den weissen Gasellen. — Andre dagegen, wie LXX., Vulg., 
Lath., Veltli., Bey., Kufn., Kleuk., Ew., de W., Dpp. u. A. 
nehmen das geschorene Fell der Schaafe als tert. comp., in- 
dem sie niaixipn: Geschorene Schaafe libersetzen; was aber 
unpassend scheint, sclton well das Fell geschorener Schaafe 
Jiie die hier notliige Weisse haben kann, iiberdies aber ge¬ 
schorene Schaafe ein zii unangenehmes Bild gewahren war¬ 
den, wenn die Zalme damit verglicheu wiirden; endlich auch 
die Glosse diese Erklarnug zu verbieteii scheint. Noch andre 
Erkll., wie: magnitudine aequales bei Boch. Hieroz. I, 2,45.; 
Aben Esr., Kimchi, Lowth, Rosenm., oder: potii prohibitae 
bei D. Mich., oder: Schaafe mit abgeschnittenem Schwanz 
bei Doderl., oder endlich gar: Schaafzahne bei H. Mich, sind 
ganz unbrauchbar. — ma*'vS'n« die Egyptischen Schaafe 
z. B. werfen (nach: —r, Egypten wie es j^etzl ist S. 42.) 

jahrlich zwei Mai und meislentheils jedes Mai zwei Lhra- 
mer. — “^3^? und gleich vorher “^3^ ist Masor. Grille, 
obwohl auch im Phoniz. der A-Vok. vorkommt in 
nach Gesen. Monn. ling. Phoen. I, 438. Der blendende Glanz 
und Weisse der Zilhne, so wie ihre Vollzahligkeit hat auch 
sonst die Phantasie der Orient. Dichter beschaftigt. Die 
Arab. Dichter vergleichen sie mit den Blattern der Kamille, 
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so Taraf. Mo. v. 8., Assojulhi bei Grang. Chr. p. IH; mit ISoimenstralilen Taraf. Mo. v. 9.; mit der Morgenrothe Assoj. 
a. a. 0.; mit Perlen bei Hiimb. Aiith. p, 58. uiid bei Borda 

I Busirii von Roseiizweig v. 58.; ferner sagt Azzafedi bei 
Grang. a. a. 0. p. v. 28.: Ich bemitleide den Blitz aiif 

i seinem'Wolkenpfade, wenn ich ihn vergleiche mit dem Glanze 
1 ihrer Zaline, wie er ergluht (errotliet) in Schaam vor deu- 

selben; ebendas. p. v. 31. heisst es: Blitz lachle nicht 
alls Yerwunderung iiber ilire Zalme, denn ihr Glanz uud ihre 
Sclioulieit iibertreffeu dich; vgl. ferner Gaab b. Soh. p. 3.; 
Moten. in Grang. Clir. p. n 1. 10.; denselben bei Bolil. 
a. a. 0. p. 54.; Humb. Anth. pp. 64. und 215.; Koscgarten 
Clir. p. 161. 1. 7.; 1001 Naclit 4, 135.; 12, 5. Mit Silber 
vergleicht sie Nufh. ul Jam. p. 291, 3.; s. endlicli noch 

Amaron des Apudy Nro. 45. und Gbtlie westbstl. Divan S. 328. 
V. 3. ’’iUJ Sonst werden die Lippen von Assojutlii bei 

Grang.’a. a. 0. p. Iff mit rolhem Hyacinth oder Kawieol oder 
Korallen verglichen, s. p. 172. — heisst hier offen- 

» o 

bar: Stimme, vgl. and diese passt aach sehr gat in 

den Zusammenhaiig, sofern eben vorher von den Lippeii die 
Rede war. ^3^72 ist daiin wahrscheinlich so von bip zu un- 
terscheiden, dass letzteres sowohl die anartiknlirte Stimme 
der Thiere als aach die artikulirte der Menschen, ersteres 

dagegen bloss die artikulirte der MenscheL bedeatet. — 
bezeiclinet das Liebliche und Klangreiche der Stimme, welches 
aach Stuck 3 (II.), 14. und 1001 Nacht 4, 135.; 5, 24. ge- 
riihmt wird. Stimme verstehen auch Micron.: eloquiam, 
Doderl., Velth.; abnlich Hafn.: Sprache; Andre, wie Gesen. 
Thes. I, 319., de W., Umbr., Paall., Rosenm.: Mund; noch 
Andre, wie Schalth. opp. minn. p. 245., Dbp., Kleuk.: Zunge. 
Die Uebers.: Mand aber giebt eine Taatologie, dagegen 
passt za der Zunge nicht das JT1N2. — sonst Sclilafe, 
hier offenbar mit Gesen. Lex.: Wauge. Umgekehrt bedeatet 

m 

aach das Arab. cXi=- sonst gcwbhnlich: Wange, dagegen: Hals 

bei Nufh. ul Jam. p. 25, 5.: An ihrem Halse 

wareii kbstliche Bander. Aaf Wauge uud ihre schbue Rbthe 
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alleia — ke!nesfalls aiif Schlafe — pass! der Vergleich mit 

dem betreffenden Abscimitte der Granate, Tgl. Ged. 6 (V.), 13. — 
Hinter deinera Schleier kann mir so verstan- 

den Tverdeii, dass die scbone Rothe der Wangen, Iiervor- 
schimmernd hiiiter dera Schleier, durch die zarte Weisse des- 
selben geraildert, vorzugsweise schoii und pikant axissehe. — 

Man hat hierbei aber den zum Theil znriickgeschlageneii, 
etwa zu beiden Seiten des Gesichts herabhangenden Schleier 
zu yerstehen, well in der hier anzunehmenden Silnation die 
Geliebte unmoglich verschleiert geblieben sein kann. Uebri- 
gens ist fiir die Bed.: Schleier axis Jes. 47, 2. und 
dera Chald. 1:2:2:, ^2:2:2: gesichert, ixnd unzulassig die Uebers.; 
Gelock Oder Stirnband bei Andern. — Dieselben Worte 

“^‘222: koramen schon ein Mai in v. 1. yor; wir halten 
sie an der dortigen Stelle fiir eine axxs der yorliegenden 
Behxxfs der Erklarxxng entlehute Glosse. Denn sie gehoren 
zuersf nichl in den dortigen Zxxsararaeiihang. Sie konnen 
dort naralich heissen entweder: Deine Augen, wie sie jetzt 
hinter dera Schleier heryorgxxckeii, Aber das passt hier axif 
keine Weise, indera ein unyerschleiertes Gesicht nothig ist. 
Oder wollte man iibersetzen: Deine Augen sind schon, be- 
sonders wenn sie, wie sonst, hinter dera Schleier heryor- 
sehen, so wiirde dies ein Mai syntaktisch hart sein; sodann 
wiirde der Ausdruck in einem kxxrzen Zwischenraurae jedes 
Mai in einera andern Sinne genoraraen sein; endlich ware 
auffallend, wie die theilweise Verdecknng durch den Schleier 

die Schonheit eines Gesichtes erhohen soil, da ira Gegentheil 
die yollstandige, sprechende Wirkxxng der Ziige nur bei yoll- 
standigem, ixngehindertera Totalanblick heryortreteii kann. 
Danu aber ist zweitens dieser Zxisatz in y. 1. eine, obwohl 
unzeilige, Glosse, weil er iu Rxicksicht auf die Augen, iieben 
welchen er steht, wirklich erklarender Natxir ist, sofern er, 
da die yornehmern Hebr. Fraxxen in der Regel yerschleiert 
gehen, diesen Urastand, der hier im Texte scheinbar un- 
beinerkt geblieben war, freilich ganz falsch und mit Verken- 
iiung der Situation erganzt. Der Glossator denkt dabei an 
jencn bei Carm. Tograi y. 28. gemeinten, bei Hartm. Hebr. II. 
auf der 6ten Kupfertafel und Niebuhr Beschr. yon Arab. 

/ 
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Tab. 23. gezeiclineten Schleier, In dessen Yorderem Stilck 
sich zwei Oeffimiigen fiir die Aiigen befiiiden. — Uebrigens 
ist aucli bei den Arabern der Vergleicli der Wange mit dem 
Apfel liaufig. So sagt Ibn Chall. bei Humb. Anth. p. 26.: 
Glaiibst Dll, dass der Apfel Dir meine Blicke entziehen koiiiite, 

wenn icli Deine Wange selie? Umgekelirt werden die lilien- 
weisse und granatenrotlie Seite des Apfels mit der blassen 
mid rothen Wange der Liebenden zusammengestellt bei Koseg. 
Chr. p. 174.; sonst werden die Wangen bei Weitem am Han- 
figsten mit den Rosen Ycrglichen, so bei Azzafedi in Grang. 
Cbr. p. Y. 33.; bei Assoj. ebeiid. p. 172.: Deine Wangen 
siiid ein Roseuzweig oder eine Anemone; ebend. y. 3., 

lJ*A Y. 2., in Y. 59., in. Y. 61. 62. Feriier sagt Abulfar. 
Bab. ed. Wolff p. 8. y. 16.: Wir pflUckten Rosen aiisser 
der Zeit und Bliimen der Berge in dem Garten seiner Wan¬ 
gen und seines Mundes; s. noch Humb. Antli. p. 26.1. 23.; 46.; 
Nufh. ul Jum. p. 267. Y. 2.; Ibn Far. bei Sac. Chr. III. p. 
V. 17.; mit Feuer Yergleiclit sieKemal ed din in Nufli. p. 273. 
Ovid. Heroid. XX. y. 120.: Qiiique subest niveo laetus in 

ore rubor. 
Y. 4. Sinn: Dem Waffenthurme DaYid’s gleiclit dein 

Hals. DieWorte nT-sbrib ■’lan iibersetzen wir: Waffen- 
thurm. Denn wir selien das schwierige Wort: rr’Dbn, das 
die LXX. gar niclit erklaren, mit Gesen., Rosenm., de W. 
fiir das in der Eigenscliaft eines epith. orn. stehende Adj. 
•’sbn Yon der Radix r)^n an, und iibersetzen es durch: Waffen. 
Zuerst fordert dazii auf die Etymologie; denn C]bn ist. offen- 
bar dasselbe Wort mit periit; also wiirde •'Dbn nicht 
sowolil, wie jene Gelelirte aimehmen, exitialis, als Yielmehr: 
Dinge bedeuten, die sich auf den Untergang beziehen, d. i. 
diesen entweder bereiten oder daYor schiitzen, also sowohl: 
Trutz- als: Schutzwaffen. Sodann begiinstigt diese Erkl. der 
Umstand, dass unser Wort die Fern.-End. hat, der Hebr. 
aber den Begriff: Waffe als ideelles Fem. auffasst, wie denn 

sowohl seine hauptsachliclisten Trutzwaffen, als: rr^an, 
map gen. com.), als auch Schutzwaffen: 
nni:a gen. fern. sind. Drittens scheint der Hebr. auch sonst: 

Waffen poetisch gern durch epithth. ornn. ausgedriickt zu 
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haben, wie sich denn z. B. bloss filr das Schwerdt finden; 

mrT’riD, nann 2 Sara. 21, 16. (ygl. Hitzig Begr. d. Kr. S. 151.) 

uiid Ged. 15 (VI.), 4. Endlich yiertens deutet auch 

die in unserm Verse sich findende naliere Beschreibuiig des 
Thiirmes auf ein zu kriegeriscliem Bedarf dienendes Ge- 
bande. — T’n Unser WalFenthiirra wird ein Tliiirra David’s 
genannt, also ein bestimmter Thurm gemeint, welclier jedoch 

nicht mehr ermittelt werdeii kann. Mbglich iiidessen, dass 
er in der Burg David’s (2 Sara. 5, 11.) stand iind spater 
das Fundament zu deni Hippikus lieferte, der ebenfalls in 
der Burg David’s war und dessen Reste auch heute noch den 
Namen; Davidstliurm ftiliren, s. Faull. Reisen 7, 31., Rauni. 
Pal. Iste Aufl. S. 255. Mbglich aber auch, ja sogar wahr- 
scheinlich, dass erst die spatere Sage (vgl. ein ahnliches Bei- 
spiel in Stiick 10 (IV.), 12.) den Resten des Hippikus diesen 
Namen aus unsrer Bibelstelle beilegte. Denn eine antiqua- 
risch so wichtige Ueberlieferung, da^s der Hippikus namlich 
auf dem Fundamente eines von David erbauten Thurraes auf- 
gefuhrt worden sei, wiirde am Allerwenigsteu ein Josephus 
•verschwiegen haben. — Noch schwieriger ist daher, diesen 

Davidstliurm gar, wie Ew. thut, niit dem in Cp. 7, 5. 
(Ged. 7.) zu identifiziren. So gut wie David konnte den 
letztern auch Salomo uiid alle iibrigen, vorziiglich Israelit. 
Kbuige gebaut haben. — Auch dT’E^h wird auf sehr ver- 
schiedene Weise erklart. Waffenburg verstehen Pauli., Bey., 
Dbderl., Mendelsohn, Dbp., Herder; wozu aber nicht das 
Fern., am Wenigsten im Piur. passt, da sich der Hebr. den 
Begriff: Hans (vgl. !:nN, ^D'h) als Masc. im 
Sing, gedacht hat; Brustwehr, Zinnen verstehen; Vulg., 
Aquila, Graec. Ven., Kimchi, Syr. (Hufu. Repert. 10,), Velth.; 

Heerschaaren Ew., Letzteres ausser der etymologischeu Un- 
mbglichkeit noch deshalb ohne Wahrscheinlichkeit, weil der 
liier nbthige, doch (wegen des Vergleiches mit dem Halse) 
nicht eine allzugrosse Peripherie einnehmende Thurm nie als 
Kaseriie (1 Rg. 10, 26.) dienen konnte. — pa Auf 
die Sitte, Thurrae und Mauern mit glauzeuden WalTen zu 
behangeii, wird auch Ez. 27, 10. 11. angespielt; ebenso in 
Vita Timuri ed. Manger I. p. 284., wosclbst es heisst: Es 
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schien als wilre die Sonne am Himmel; Oder (nach einer 
wahrscheinlichern Lesart) als ware sie (die Sonne) ein Schild 
zu den iibrigeu Schilden an der Mauer. — Wenn iibrigens 
in unserm Vergleiclie der Tliurm dem schlanken Halse, so 

korrespondireu die Schilde und Waffen dem Sclimucke des 
Halses, welche Ausdebnung des Bildes (ygl. Sttick 1. w. 9. 
10. 11.) einige Exegett. olme Grund ablehnen. 

V. 5. \gl. Ged. 7 (VII.), 4. Man kann, wenn 
das ohneMn etwas schwere Bild der Gaselleii moglichst pas- 
send seiu soil, weisse Gasellen -verstehen, Tgl. Lebid Moall. 

Y. 14., s. Ged. 3. v. 9. Die Lilien bezeichnen dann nicbt 
oline Anmutli die glanzeud weisse Hant der urn die Briiste 
(also die Gasellen) herumliegendea Tlieile. — So preiset 
aiicli Amrlk. v. 29. die Weisse der weibliclien Briiste, indem 
er sie rait des Spiegels liellem Glanze Yergleicht. Der Scliol. 
Ibn Hescbam sagt zu p. <5* des'Maks. ed. Boysen 

SC.) si-Ji. Zwei Gra- 
naten, sagt Moten. bei Bohl. p. 56., naherteii sicli mir; mit 
Moscliuskapseln werden sie bei Humb. Antb. p. 236.; mit 
Scbaaleii Yon Elfenbeiii bei Amru ben Kolsum Mo. y. 15.; 
mit Alabaster bei Apiidy 91., Gita Goyinda Ew. Ztscb. 1. 
S. 314.; rait Lilien, wie bei unserm Dicbter yon Prop. ed. 
Lacbmann II, 3, 10 ff.; 25, 41. yerglicben. In der Epistel des 

Paris an die Helena bei Oyid. Heroid. XYI. y. 249. beisst es: 
Pectora Yel puris niyibus yel lacte, tuamque — Complexo 
matrem candidiora Joye; XX, 57.: Hoc flayi faciunt crines 
et eburnea ceryix; Hor. Od. II, 5. y. 18.: Albo sic Iiu- 
mero nitens. 

Y. 7. Du ganz, d. i. Alles an dir, wie das Suffix 
bier allein nur beissen kann, Ygl. Stuck 6 (VI.), 16. 

Drittes Stiick. 

Cp. II, 8 — 17. excl. Y. 15.; IV, 6. und VIII, 13. 14.: 
R e n d e z - Y 0 u s. 

Die angegebenen drei Stiicke geboren, wie schon in 

der Einl. angedeutet wurde, ziisammen und siud nach Aus- 
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scheidung der darin befindlichen, ebenfalls in der Einl. an- 
gegebenen, unten zu betrachtenden Glossen uiid Wiederho- 
liingen folgender Gestalt zu yereinigen. Den Anfaiig niaclit 
II, 8 —16. incl.; liieran siiid aus VIII, 13. 14. die Worte 

zu fiigen (uber dereu mbgliche Unachtbeit 
vgl. jedocli unten den Komm,); alsdann ist II, 17. aiizu- 
scliliessen, jedoch so, dass die zweite Halite des Verses von 

SD an zuerst gestellt wird; uud sodann die andere, nilmlich 
voui Anfange an bis zu cibbin folgt. Endlich bildet 

der Satz aus IV, 6. von an bis niiabn den Schluss. 

lilin Hirt und seine C4eliel>te« 

Die Gelieh te: 

II, 8. Horch, der Geliebte! 
Biehe, da kommt er, 

Hiipfend iiber die Berge, 
Tanzeud iiber die Hiigel. 

9. Mein Geliebter gleiclit der Gaselle 

Oder dem fliiclitigen Hirscbleiii. 

Siehe, da stebt er 
Hinter der Wand, 

Spabend binter dem Fenster, 
Lausebend binter dem Gitter. , 'i 

10. (Der Geliebte bebt an und spriclil.) 

Der Geliehte: 

Woblauf und erbebe Dich, 
Lieblicbe Freundin, o komm! 

11. Denn siebe, der Winter verscbwaiid; 
Der Regen ist Jort und voriiber; 

12. Die Blumen erblubn auf der Flur; 
Des Gesanges Zeit ist gekommen; 
Die Taube girrt auf der Aue; 

13. Der Feigeubaum rbtbet die Friicbte, 
Der Weinstock voll Bliitben duftet. 

Woblauf uud erbebe Dicb, 
Lieblicbe Freundin, o komm! 

14. Meine Taube in felsiger Bergschlucht, 

Im Dunkel zackiger Klippen, — 
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Zeig’ mir Deiu Angesiclit, 
Lass Deine Stimme micli Ii5ren; — 

Deine Stimme ist siiss, 
Uud Dein Angesicht lieblich. — 

Die Geliehte: 

16. Wir lieLen nns innig, 
Dll Hilt imter Lilien! 

VIII, 13. Docli die Freimde merken’s; — 
II, 17. Drum flielie, mein Liehster, 

Gleicli der Gaselle 
Oder dem Hirschlein 

Auf scliroffem FelsI — 
Doch wenn sich der Tag abkiihlt 
Und die Schatten geflohen sind; 

IV, 6. Daim komm’ ich ziim Myrrlienberg 
Und dem duftendeii Weilirauchbiigel. 

Scenerie: Sommerwobnuiig eines Tornelimen, reiclien 
Herrn, in dem Thale einer biigeligen Gegend auf dem Lande, 

von alien Seiten frei von Gebauden, jedoch rings umgeben 
von Feigenbaumen, Weinstiicken und andern schattigen Hau- 
men, worin SiugvOgel ilir Konzert anstimmen; einige Fenster 
des Hinterhauses im Parterre-Gescboss gewahren eine Aus- 
siclit auf die nahen Hiigel und Berge; die Jahreszeit ist der 
Friihling, die Tageszeit der friilie Morgen. — 1) Die Ge¬ 
gend riugsum ist hiigelig v. 8., vorziiglich zeichnet sich eiii 
mit Myrrlie und Weihrauch bepflanzter Berg aus v. 6. Has- 
selquist bei Herd. S. 17. sagt von Palastina: „Die gauze 
dortige Gegend ist von Bergen und Hiigeln voll. Kaum ist 
ein Schritt zwisclien ihnen. Es gelit immer hinauf und hinab.“ 
Vgl. Jud. 11, 37.; 5 Mos. 11, 11.; Raumer Pal. S. 30. — 
2) Es ist Friihling vv. 11 —13. Denn nach v. 11. und zwar 
wegen des ist (nach Faber’s richtiger Auslegung bei 
Harm. Beobb. I, 29., vgl. mit Hos. 9, 6.) so eben die eigent- 
liclie Regenzeit des Jahres, umfassend den r.'iT’ und iDipb'a, 
verflossen. Namlich im Septbr. beginnt in Palast. der so- 
genannte Friihregen. Der Nov. (Jerem. 36, 22.) uud Dez. 

(Esr. 10, 9. Harm. a. a. 0. 1, 15. 16. 28.) sind immer un- 



94 Dramatisclie Scenen. ^ 

freiindlich mid regneriscli, oft sogar bei liingerem Aufenthalte 

iniFreien todtlich (Harm, ebendas. S. 18.; Jos. Arch. 13, 11.). 

Selbst im Febr. *) (Harm, ebeiid. S. 15.16.) und Marz (S. 27.) 

ist es oft nocli selir halt, triibe imd regnerisch (Eccl. 12, 2. 3.), 

bis endlich im April noch der Spatregen eintritt, Hos. 4, 7.; , 

5 Mos. 11, 14., Ygl. die Ztschrft.: Das Morgenl. Yoa Preis- i 
werk, Jhrg. 1838. S. 124 If.**). — Erst auf die Zeit nach || 

all diesem Regen, und zwar nur auf die Zeit gleicli nachher | 

(natUrlicli!) passt der Aiisdrnck ‘^bn, also nur auf die Friili- H 

, lingszeit. Ferner fiiliren die Blnmen und der Vogelgesang J 

auf den Friililing. Denn: Ager lloribus pingitur sagt Hieron. " 

bei Harm. 1, 19. Yon dieser Zeit; und den Vogelgesang an- ■ ' 

langend, derselbe a. a. 0.: Vere — inter querulas aYes 

psalmi dulcius cantabuntur. Vorziiglich aber ist die Turtel- . 

taube Y. 12. ein Zeichen des Frtililings. Denn diese, ein | 

ZugYOgel, kommt des Friihlings wieder, nach Boch. Hieroz. ' 

II, 1, 9.; Harm. a. a. 0. 2, 372.; Repert. (Hufn.) fiir bibl. 

und morgenl. Litt. 10, 243.; Klenk. Komm. II, 61. Endlich 

Ycrweisen auch der bltihende Weinstock y. 13. und der 

fruchttreibende Feigenbaum auf dieselbe Zeit Ueberdies 

sagt Abulfarag. Babb. ed.Wolff p. 18.1.17. 

d. i. die schbnsteZeit ist die Friihlingszeit; und navia 

avEL, navT eiaqoQ adsa heisst es bei Moschus 

Idyll, xg' Y. 17.***). — ’ Eben deshalb und well yy. 11 —1.3. 

*) Die Halfte des Kisleu, den Tebeth iind die Halfte des 

Scbebat soli nach Baba Mez. f. 106, 2. und Relandi antiqq. p. 399. 

die im Hebr. f]'in genannte Jahreszeit dauern. 

**) Der Scholiast Siiseni sagt zu Lebid Mo. v. 5. von dein 

Regen der verschiedenen Jahreszeiten, dass der Winterregen des 

Nachts, der Sommerregen des Abends, der Fruhlingsregen des 

Morgens falle. 

***) Wenn Etwas darauf ankiime, konnte man die Priihlings- 

zeit in unserm Drama noch genauer auf den Nisan beschranken. .1 

Denn im April erst ist nach dem Gesagten die Regenzeit zu Ende; 

ferner wird in Oriental. Schriftstellern grade die Blume des Nisan 

hiiulig gepriesen, z. B. bei Ephr. Syr. in Chr. Syr. ed. Hahn p. 108. 

V. 44. und bei Bar Hebr. Carmm. ed. Lengerke 1836, p, 6,, wie ■ | 

denn auch z. B. bei den Romern der April wegen der Blumen der ^ 

Monat der Venus genannt wird; sodann blliht der Weinstock nach i 
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am Natfirliclisten, wenigstens Lebendigsteii dsixTixtog aiifgc- 

fasst werden, hat man sicli 3) die Htigel lin'd Berge mit 

Blumen und Blullien besetzt zu deiiken, was deiin aiicli die 

Glosse aus VIII, 13. beweiset, \on welcber 

s. lint, ein Melireres. 4) Am Fiisse eiiies dieser Hiigel liegt 

ein Hans v. 9. Dies kaun ziivOrderst keiner Stadt an- 

gehoren, sondern muss im Freien stehend gedaclit wer- 

deii, weil es deiitlicli ringsiim von Hiigeln iimgeben ist; — 

sodaun aber auch der Umstand daraiif fiihrt, dass, wie wir 

iiiiten darthiin werden, das Mlidchen von Toniehnier Abkiinft, 

der Geliebte niir ein Hirt ist; nun aber das reiche, Yornelirae 

Madchen den armen iiiid geringen Hirten, der rings in der 

Nahe ihres Aiifentlialtsortes seine Heerden weidete, kaiim 

auders als aiif dem Lande kenneii lernen konnte. Audi for- 

dert der Liebliaber des Madchens das letztere auf, zii ihin 

Iieraus auf die bliihende Flur zu kommen. Wolinte das 

Madchen in einer Stadt, so war eine solclie Einladung oliiie 

Sinn. Beide batten (Tgl. 2 Sam. 11, 2.) entdeckt werden 

mussen, was im andern Falle iiur moglich war. — 

Sodann soil das Hans einem reiclien Herren angelio- 

ren. Wir Ternuithen dies aus tv. 14. und 16.; weil man 

sicli nach dieser Stelle eben die Heldin iinsers Liedes aus 

Tornehmem Gesclileclite zu denkeu hat. — Weiin dann aber 

der Besitzer misers Hanses als ein vornehmer Herr angesehen 

werden muss, so ist ferner das letztere mit Riicksicht auf 

die beschriebene Lokalitat und Jahreszeit am Einfachsten fhr 

den Sommeraiifenthalt des Besitzers zu nehmen. Denn 

Sommerhaiiser sind schon bei den Israelite!! der Kiinigszeit 

sehr gewolmlich nach Amos 3, 15.; Jerem. 36, 22.; dasselbe 

lilsst 1 Rg. 9, 19. ahnen. — Hiigel und Thaler nm 

Algier, sagt Shaw bei Harm. a. a. 0. 1, 200., sind alle 

mit Garten und Lusthauserii geziert, wohin sicli die Einwoh- 

ner Yon Stande wahrend der Somraermouate begebeu“, Ygl. 

Plin. H. N. 16, 25. und Pauli, im Repert. 17, 146 if. im Nisan; 

eine spjitere Zeit lunwiederum als der Nisan kann endlich darum 

liier niclit statt iinden, weil nach Russel bei Harmar a. O, 1, 20. 

„ die griine Flur des Fr'iihlings noch vor der Mitte des Mai ver- 

welkt. “ — 
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noch I, 31.; II, 421. Die in iinserm Gedichte Torkommen- 

ilen Feiister liegen dann aiif der Lintern Seite des Hanses, 

weil sie zn einem Frauengemaclie gelioren, dergleiclien nach 

Hartm. Hebr. 2, 406. 379.; 3, 345. sich in den hintern 

Rauraen der GebSude zu befinden pflegten; ferner weil der 

Geliebte bis dicht an die Fenster heranznkommen wagi, was 

er auf der doch wahrsclieiiilich weniger Terdeckten Vorder- 

seite niclit gethaii Iiaben wiirde; und weil uberhaupt bei 

Oriental. Hiiusern aiif der Vorderfronte mogliclist wenige Fen¬ 

ster angebracht werden. Dass unsre Fenster im Erdgeschosse 

liegen, gelit darans hervorj dass der Geliebte Iiineiublicken 

kann y. 9. Eudlich denken wir uns das Hans Yon den y. 13. 

erwalmteii Feigenbanmen und Weinstbcken bescliattet, hanpt- 

sacblich anf seiner hintern Seite. Denn nnr so wird der 

Besncli des Geliebten weniger tolldreist. Von den Feigen- 

,banmen in Palast. sagt aber Forsc. a. a. 0. p. 179.: Ramis 

arbor et crescentibns Yelnt totidem contignationibus, mira et 

grata Yisn; and Schulz in Panll. Samml. 7, 106. erzahlt Yon 

einem Weinstocke, dessen Stamm ly^ Fnss im Dnrchmesser, 

30 Fnss Hbhe hatte, nnd mit seinen Ranken nnd Zweigen 

ein Hans Yon 50 Fnss Breite nnd Lange beschattete. Vgl. 

das biblische: Wohnen unter Feigen nnd Weinstock. — 

Ueberhanpt aber sagt Shaw a. a. 0. tiber die Sommerhanser 

iim Algier, „dass sie Yon Yerschiedenen Frncht- nnd immer- 

griinenden Banmen bescliattet waren“; nnd bei Tib. II, 1,40. 

heisst es: Exignam Yiridi fronde operire domnm. 5) Znletzt 

soil die in nnserm Gedichte geschilderte Scene des Morgens 

statt gefunden haben. Dies muss man ans y. 17. schliessen, 

woselbst das Madchen ihren Geliebten jetzt nmznkehren 

heisst, nnd ihm Yerspricht, am Abend znm Myrrhenhiigel 

zu kommeii. Jenes Jetzt ist aber am Einfachsten, schon 

wegen des Gegensatzes zn dem Abend nnd anch darnm fiir 

die Morgenzeit zn nehmen, weil die Vogel nicht wahrend 

der Hitze des Tages singen, also ansser dem Abend keine 

andre Tageszeit mehr gut iibrig bieibt; ferner weil der Be- 

such am friihen Morgen fiir deii heimlichen Geliebten sichrer 

als jede andre Tageszeit ist, und weil eudlich ein so friiher 

Besuch der Ungeduld seiner Liebe besser ziisagt. 
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Personen iind Inlialt. Die handelnden Persoiien iii die- 

sem Stiicke siiid ein Mann und ein Weib. Der Erstere ist 

cin Hirt v. 16., das Letztere, wie wir schon angedeutet ha- 

ben, YOU vornehnier Abkunft; zinorderst wcil es in v. 14. 

eine Taube in eiusamer Felskliift genaniit wird; eine Be- 

zeichnung, die wir fiir mehr als ein blesses epith. orn. hal- 

ten, und womit unser Hirt bedeiituugsvoll sagen will, dass 

sicli seine Geliebte in einera Serail eingeschlosseii befinde, 

Tgl. 2 Makk. 3, 19. Denn iiiir die geringern Madclien des 

Landes batten eine grossere Freiheit, vgl. Ged. 5. Ferner 

fuhrt darauf das Ende misers Gedichtes von v. 16. an. Nam- 

lich dass das Mildchen den Geliebten abweiset und zwar in 

der augstlicli liebendeii Art und mit der Hastigkeit, wie sie 

es tliut; ferner dass ihre Liebscliaft iiach VIII, 13. die Miss- 

billignng ilirer Angeliorigen hat, wird bei sonst giinzlich un- 

erkennbarer, andrer Ursache allein und sehr einfach moti- 

virt durch den ungleichen Stand beider Liebesleute. Eudlicli 

dflutet auch jhierauf das: Die Gefahrten nierken’s, welches 

einen weitliiiiftigen Hausstand vorauszusetzen scheint, der- 

gleichen aber einer vornehmen Familie vorzugsweise zukonimt. 

Ein ahnliches Rangverhaltniss bei einer Liebscliaft zwischcii 

eiiiem Hirten und einer Konigstochter s. in der schbueii Ro- 

manze von Uhland: Der Schafer. — Das Madclien iiusers 

Liedes steht nun einst am fruhen Morgen, aii’s Fenster ge- 

lehnt, und schaut, versiinken in den Gedauken an ihren fer- 

nen Geliebten, sehnsiichtig nach der fernen Gegend hiiiaiis, 

wo er sich aufhlllt. Siehe, da kommt er plotzlich iiber die 

Hiigel, eilig aus Liebe, wie das fliichlige Reh. Er stichlt 

sich durch die schattigen Gilnge ziir hiutern Seite des Han¬ 

ses, denn dort wohut die Geliebte. Als sie ihii aber so 

unvermiithet erblickt, erfiillt naturlich im erstcn Aiigenblicke 

eine freiidige Walliing ihre Seele, ein so tiefes alliiUichtiges 

Gefiihl, dass es im Anfang alle iihrigen, wie Furclit und 

Besorgniss, zuriickdrangt. Daher das freiidige, ihr unwill- 

kiilirlich entfahrende, aufjaiichzeiide Wort in vv. 8. und 9. 

Angelangt fordert er sie aiif, zii ihm heraiiszukoramen. Erst 

diese in ihrer Erfiilliing so gefahiiiche Bitle weckt sie ans 

dem Wonnetaumel angeiielim iiberraschter Liebe. — Zartliclie 

7 
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Besorgiiiss um den Gegenstand ilirer Selmsiiclit nnd Wiinsclie 

tritt schnell siegeiid iiud allein walteiul an die Stelle aller 

.aiidern Gefiihle, Tielleicht iiiclit oline Beimischuiig der so 

menschlichen, freilicli ihr wohl niihewnssten Fnrcht Tor den 

aucli sie treffenden Folgen. Wird nicht die erste Aeusserung 

ihrer liebe\'ollen Besorgiiiss der Gedanke an Rettnng sein 

aiis so naher uiul so droliender Gefalir, nnd da jene nicht 

aiiders nioglich, ihr erstes Wort ein abschliVglicher Bescheid? 

Doch weil sie den kiilinen Hirten wahriiaft liebt, so giebt 

sie inir schnell den Griind ihrer Weigerung dahin an, dass 

die Hansgenossen seine Gegenwart nierken wiirden, mid fiigt, 

indem sie ihn fiir jetzt eiligst zn entlliehen auffordert, zura 

Troste hinzu, dass sie ihn, wenn es Abend geworden wiire, 

an dera ihm bekaniUen Weihrauch- und Myrrhenhiigel tref- 
fen wolle. 

Wir haben nnn zu erweisen, dass die oben dargelegte 

Ansicht \on den bezeichueten Textesstiicken nnd miser Yer- 

fahren mit ihnen richtig nnd iiothig sei, also 1) dass sie 

Briichstiicke seien, also weder uiit dem iibrigen Texle zn- 

saniinenhangen, noch anch jedes fiir sich eiuen ausreichenden 

Sinn geben; 2) dass sie auf einander hinweisen; 3) dass wir 

sie richlig zusaniinengefiigt haben; endlich 4) dass das Uebrig- 

bleibende Glossen mid Wiederholiingen zu Stellen aus der so 

gewonnenen Dichtung seien. — 1) Die drei Stellen hangen 

ziivbrderst mit keineni andern Theile des Textes zusammen. 

Das erste, uhmlich II, 8 —1617., weder mit dem nachst 

Vorhergeheiiden noch iihclist Folgenden. Deiin das Yorher- 

gehende bildet zuriick bis v. 9. incl. das Iste Gedicht und 

kaiin, wie schou der leichteste Aiiblick zeigt, nicht zu un- 

serm Stiick gehbren. Das zuiiachst Folgeiide gehbrt eben 

so wenig dazii, weil es den zweiten Theil zu der Erzhlilung 

unter Ged, 9. bildet. Eben so lihiigt das zweite Bruchstuck 

IV, 6. nach dem zu Stiick 2. Bemerkten weder mit dem ihiii 

zunachst ■vorhergeheiiden, noch nachfolgenden Texte zusam¬ 

men. Endlich auch nicht die dritte Stelle YIII, 13. 14. 

Diese namlich bildet den Schluss misers Buches, mid kaim 

mit dem ihr zunachst Toranstehenden Texte keinen Zusam- 

meiihang haben, weil dies das Stiick 18., das Epigramm \on 
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dem allegorischen Weinberge ist. — Ebeii so leiclit ist fer- 

ner zn sehen, class aiicli keins der drei StUcke fiir sick al- 

lein eiuen geiiiigenden Sinn gebe. *— Das erste mit Eiii- 

scliluss von Y. 17. zeigt sich zuvorderst als nnvollstiindig. 

Es giebt niimlicli aiif die Bitte des Hirten an das Madclieiu 

Zn ihin heranszukoranien, bloss den Besclieid: Ich liebe dick; 

kekre aber dennock sckleunigst nni, bis es Abend worden 

ist. — Wenn nun kierin das: Bis ziini Abend — unmoglicli 

so viel keissen kaun, als; Am Abend kekre uni, weil das 

nack Situation uud Zusammenkang ein Unsinn sein wiirde; 

wenn ferner das 30 in v. 17. auck nickt keissen kanu; Zu 

Abend kekre wieder; aber selbst, wenn es so kiesse, iiickt 

befriedigen wiirde, weil nack der Situation die Gefakr der 

Zusainmeiikunft am Hause des Abends wenig geringer sein 

wiirde, so giebt also der Text, wie er jetzt vorliegt, als 

Antwort des Mkdckens Folgendes: Kekre urn. Am Abend 

aber — dann; — iind mit diesem Dann bricht die Rede ab, 

und das Madcken sagt nickt, was dann — am Abend — ge- 

sckeken solle. Was kann aber nickt Alles am Abend ge- 

scheken, was kann sie nickt Alles tkun wolleu, was er 

nickt tkun sollen! — Kurz diese Ervviderung der Geliebten 

ist unvollstandig und unverstandlick. Sodann ist die Abwei- 

sung (bei feklendem: Die Gefakrten merken’s) fur den Leser 

auck an sick dunkel. Denn aus dem ganzen Bruclistiicke 

kann derselbe kaum aknen, dass es sick kier urn eiiie ge- 

lieime Liebsckaft kandele; was Alles erst durck etwas Fek- » 

leiides zur Sckarfe und Klarkeit zu bringen war. — Endlich 

muss sogar die Versickerung des Madckens in v. 16., dass 

sie sick naralick Beide iniiig lieben, die Akweisung vollends 

unverstandlick macken. — Kurz unsre Stelle entkalt sekr 

deutlicke Fingerzeige auf etwas Feklendes. —■ Dass das 

zweite Bruckstiick IV, 6. fiir sick allein keinen Sinn gebe, 

ist von selbst klar. — Endlich das dritte Stiick, die Worte 

£3''3v:5p73 Dnnr:: Die Gefakrten merken’s — aus VIII, 13. 14. 

kann fur sick allein nock viel weuiger einen Sinn kaben. 

Es giebt aber auck in Verbindung mit vv. 13.' und 14. keinc 

Befriedigung. Zuerst gehbrt namlick in dieser Stelle das 

“jbipp als acc. zu dem folgeuden '>2-jV2XTi, nickt zu Dioiiop/'J. 

1*^ 
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So will es das Ebenmaass der Gedankeii und eiiizelnen Glie- 
der. Das Tipclia unter ist aber kein bloss logischer 
Sylbenabtbeiler. Jedoch tlieilte man auch anders ab, so wilre 

der Sinn dieser Stelle immer nur folgender. Er: Bewoh- 
reriii der Garten, die Gefalirten merkeu auf deine Stimme; 
lass sie iiiicli boren. Sie: Fliehe schnell, wie dasReli! — 
Melirere also acbten auf cines Madcliens Stimme (Gesang 

Oder Rede?). Eiiier sagt: Lass sie micli boren. Wo 
bleibeu aber die Anderii? Sie antwortet ihm: Fliehe! 
Wariini nicht auch die Andern? Warum soli er fliehen 
mit moglichster Hast, nicht bloss gelien in Gemachlichkeit? 
Also das Einzelne in diesem Stiick, voraus die Personalpronn. 
sind \erwirrt. Das Ganze aber, bestehend in der Bitte: 
Singe, und der Antvvort: Geh! welch’ eiiie armselige Idee 
in welcliem Wortscliwall! — Sodann verlieren unsre zwei 
Verse Tollends dadurch alle Anspriiche auf Selbstandigkeit, 
dass die Gedanken in ihnen der Reihe nach und auch oft 
einzelne Ausdriicke auf Entsprecheiidem in Yorliegendem drit- 
ten Gedichte nach der Wiederherstellnng bernhen; und, mit 
diesem znsammengehalten, sogleich die Klarheit und Ver- 
standlichkeit bekomnien, die ihnen, fiir sich allein betrachtet, 
abgeht; woriiber sogleich unt. das Nilhere. Auch sind end- 
lich die Anfiiguiigsgriinde dieser Textesstiicke an ihre jetzigen 
Stellen in der Einl. §. 7. angegeben worden. — Die be- 
zeichneten drei Stellen sind also Bruchstiicke, zugleich aber 
2) so beschaffen, dass sie deutlich auf einander hinweisen. 
Das erste dentet zuerst auf die Worte: Die GefUhrteu mer- 
ken’s iiu 3ten Bruchstiick, sofern der Leser sogleich nach 
der Ursache zu fragen anfgefordert wird, weshalb das Mad- 
chen ihren Geliebten fortscliickt, was aber das Stiick, wie 
es Yorliegt, nur dunkel alineu lasst. Jener Satz des 3ten 
Fragments enthiilt den Grund. Ferner deutet unser Brncli- 
stiick auch auf das zweite in IV, 6. Jenes brach namlich, 

wie wir angedeutet haben, grade am Aiifang der Auskunft 
des Madchens ab. Das 2te Fragment aber enthalt eine solche. 
Es befriedigt den Wunsch des Geliebten, verhiitet die Gefahr 
und steht im Einklange mit ihrer Liebe zu dem Hirten. — 
Umgekehrt weisen wieder die beiden letzten Bruchstiicke 
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auf das erste ziiriick. Deiin das Bnidistiick: Die Gefahrten 
merken’s, deiitet auf ctwas Verbotenes, was dicselben iiiclit 
merken sollen, uiid das ist in der ersten Stelle die gefalir- 
liche Gegenwart des Hirten. Ebeii so setzt der Inhalt des 
Stiickes in IV, 6. eine Aufforderung Toraiis, dass das Mild- 
clien babe irgend wohin kommen sollen. Eiiie solclie ent- 

Iialt aber die erste Stelle. Ferner weisen die zweiten beideii 
Bruchstiicke auch dadurch auf das erste zuriick, dass sie 
sicli unter Siltzeu befiiiden, die mit den entsprechenden aus 
dem ersten BruchstUck meistens wortlich gleichlauten. Ausser- 
dem zeigt endlicli nocli das dritte in Verbinduiig mit den 
andern Satzen in VIII, 13. 14. durcli die in ilinen statt fin- 
dende Reiliefolge der Gedanken auf das erstere, woriiber 
s. sogleich unten. -r- Endlich liaben auch schon einige alte 

Uebersetzer die beiden Stellen in II, 8 —17. mid VIII, 13.14. 
auf eiuander bezogen. — Der Syrer hat namlich an beiden 

Stellen fur iD und n^:i dasselbe Wort, namlich ; 

eben so giebt er fiir '^ra •’'in h'J in II, 17. und £3''!am *’nn 

in VIII, 14. beide Male imr: Der 

Aeth. hat ebenfalls nach Ludolf ad Psalm, fiir diese beiden 
letzten verschiedenen Ausdriicke nur (D fl-t: 

*). 3) Wir haben die angegebenen Bruchstiicke 
auch richtig \erbuuden. Der innerliche und Hauptbeweis 
liierfiir liegt in der Beschaffenheit der in jenen enthaltenen 
Gedanken, und in ihrem gegenseitigen, sich leicht von selbst 
lierausstellenden logischen Verhaltnisse zu eiuander. Wenn 
das Madchen ihren Geliebten abweiset, so muss sie, weil 
sie ihn liebt, auch ihren Grund dazu haben. Logisch gehort 
also hinter die Abweisung die Ursache, welche in dem 3ten 
Stiicke, in p«nn gegeben ist. Fiir das 2te Stuck, die 
Auskunft, bleibt keine andre Stelle als zu Ende iibrig; und 
geniigt diese auch logisch, soferu das Madchen, als selber 

*) Nach einer andern Lesart in der Engl. Polygl. giebt er 

invm, 14. (Drfll": n>l’A : welclies Lud. ans II, 9. 

aldeitet, wir aber fiir gleidi mit In!:! in II, 17. balten, wie dona 

auch die Vnlg. das nn3 als nom. [>ro[)r, genoinnion hat, wenn sio 

iibersetzt; Su])er montes Betlicr. 
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iliren Hirten innig liebend, das Bediirfniss fiililen muss, einer- 
seits ihre begriindete Abweisung sowohl dem Geliebten 
dnrcli eine geniigende Auskiinft zu vergiiteii, andrerseits ancli 
ilirer eigiieii fiir jetzt gestbrten Liebesselinsiiclit Geiiiige zu 
tlmii. — Feriier: melir ansserlicli bestatigeii folgende 
zwei Umstaiide die Riclitigkeit iinsrer Zusaramenfugung. Zu- 
erst Stiick VIII, 13. 14. selbst. Denii ea enthalt, wenn man 
das luiiter stellt, mit iiiisrer Wieder- 
lierstelliiiig yergliclieii, gleiclisam (wie obeii sclion angedeutet 
■vvurde) einen Aiiszug, ein Inbaltsverzeichniss daraus, iind 

' zwar (was bei einer einzigen Ansiialime treffend und beweis- 
kraftig ist) iiacb der ini Origiiiale ihm Torliegendeii Ordniiiig. 
Zuerst wird in II, 8—13. der Sommeraufeiitbalt des Mad- 

cheus besclirieben; in VIII, 13. 14. sogleich zu Anfang wird 
das Madclien: Bewolineriii der Garten genannt, ein Vokatif, 
der die Quintessenz der ganzeii obigeii sclibnen Stelle ist. 
Sodaiin folgt in II, 14. mit Mehrerem die Aufforderuiig an 
das Madcheii, Iierausznkommen, unter Anderra mit den Wor-’ 
ten: Lass micli deine Stimrae horen. In VIII, 13. folgen 
(nacli der niinmelirigen Stellung) sogleich sogar dieselben / 
Worte; aber iiur sie allein, also gleiclisam wiederura Aus- 
zngsweise. Ferner kommt in II, 16. das aus VIII, 13. ent- 
iiommene: Die Gefalirten merken’s. Endlich reilit sich in 
II, 17. die Aufforderuiig an: Eiligst umzukehreii; eben so 
aiicli in VIII, 14. und zwar wiederiiiu fast mit denselbeii 

Worten. Ferner giebt eine schlagende Bestatigung sowohl 
dafiir, dass jene drei Brnchstiicke ziisamraengehoreii, als 
auch besonders, dass wir sie richtig zusamnieugefiigt haben," I 
das alsbald nach Torliegeudem Gedicht zu behandelnde 4te 
Stiick in Cp. VII, 12. 13., welches eine Art yon Fortsetzung 
zu iinserm Gedichte enthalt, und letzteres grade so yoraus- 
setzt, als wie es sich nach unsrer Wiederherstelliing gestaltet 
hat. Das Nahere s. das. 4) Alles nun, nach Hinwegnahme 
der zu dem Texte misers Liedes gehbrenden Originalstellen, 
Uebrigbleibende sind Theils Wiederholungen aus iinserm Ge¬ 
dichte, Theils Glossen aus eiiizeliieii Stellen daraus. Die 

Wiederholungen anlangend, so ist es am Natiiilichsten, 
das Original immer auf Seiten des ersteu Bruchstiicks, die 
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Kopieen aber in den andern beiden zii suclien; 'weil Jenes 

den Haiiptbestandtheil, gleichsam den Korper des Ganzen 

ausmacht, iind auch soiist Kichts in kritischer Hinsicbt Ver- 

daclitiges (aiisser moglicher Weise in v. 10.) entbalt; was 

dagegen bei den andern beiden Bruchstiicken der Fall ist. 

Dass dann die gleiclilaiitenden Stellen in den letztern wirk- 

licli Wiederboliiugen seien, gelit aiis der Einl. §. 2. hervor. 

In BetrefF der Glossen, so slad dieselben im Allgcuieinen nach 

dieser ihrer Eigenschaft schon in der Einl. festgestellt Wor¬ 

den. Das Speziellere s. im Komm. 

Riicksiclitlich der Abfassung, so ist iinser Gedicht mif 

dem Isteii und den iibrigeu besten Liederii unsrer Samm- 

lung in eine gleiche Zeit zu yersetzen, also jedenfalls yor 

750 y. Chr. Denn ziiyorderst sind die Karaktere yortrefflich 

gezeiclinet. Sie eine liebreizende Madcliennatur, fnrchtsam, 

bediichtig, riicksicbtsyoll, dabei yoll schoner Innigkeit; er, 

der Hirt, ein kraftiger Sobn des freien Feldes, das grade 

Widerspiel, feiirig und die Verbilltiiisse yeracbtend, kiihn, 

ungeduldig, furclitlos. — Ferner: die drainatische Anlage 

und die Naturscbildening sind lieblicli, lebendig nnd plastiscb. 

Spracbe und Rhythnms kurz und schon, letzterer in seiner 

effektvollen Abwechselung imnier ans den Gedanken geflossen 

und ilinen entsprecliend. EndlicJi erscheint auch das Serails- 

leben in unserm Stiick, da das Miidclien des Abends auszu- 

gelien wagen darf, bier noch nicht yon jener strengern Eti- 

kelte der spiltern Zeiteu des Jiidisclien Staates gebunden, 

woraus aber ebenfalls auf eine friihere Entstehung unsers 

Gediclites scheint gesclilossen werdcn zu diirfen. 

Sitiiationen iibrigens, die der yon dera Mildcben un¬ 

sers Gediclites getroffenen Auskunlt ahnlicli sind, fmden sich 

auch sonst hilufig, z. B. in Arab. Diclitera, welclie ein ordent- 

liches point d’honneur darein setzcn, dergleichen gefalirliche 

Liebesabentheucr bestandeu zu haben. So riilimt Ibn Faredh 

bei Grang. Chr. p. va yv. 31—^35.:. Dass er am Abend 

(ygl. unser Lied IV. y. 0.) fern yoia Hirtendorfe und sicker 

vor Spahern mit seinem geliebten Miidclien an eineni yer- 

borgeneu Orte (ygl. y. (i.) zusaHimengekommen sei,. und 

die Nacht mit ihr in Lie be und Frcude ziigebracht hab«. 

I 
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Eben so el Mocry ebeiulas. p. Ich verabredete mit 
ilir (vgl. V. 6.), class, wenn die Sonne iintergehen 
wollte (ygl. V. 6.), sie gleich einer’aiulern Sonne komraeu 
sollte, wenn der Mond wandelte. Sie kam und bald um- 
arinte icli sie, bald kiisste ich sie, bis zur Trennung rief 
die Faline der Morgeiirothe. — Ferner besuclit ein Mad- 
clien iliren Geliebten ebend. p. 198. nnd 203. v. 3. bei der 

Dunk el licit. Eiidlicli prahlt auch Amrlk. Mo. tv. 26. 27.: 
Dass er meistens ein Madchen des Abends geheim aiis deni 
Hirtendorfe auf eine yersteckte yon Hiigeln umge- 

bene Stelie (y. 6.) gefiihrt habe, wo sie nicht gese- 
lieu werden konnten (S. den Scliol.) und yor Verlaumdern 
siclier waren. 

V. 8. bip Ged. 9 (V.), 2. Jes. 13, 14. Hieriii 
sclieint uns bip fiir das Ohr zu sein, was sonst riir; fur das 
Auge ist, in dera Siniie: Horch der Geliebte! Die Uebers.: 
Stinime bei Auderii passt nicht; denn der Geliebte wird wah- 
rend seines schnellen Laufes iiber die Berge weder gesungen 
noch gesprochen haben; und seine eiligen, zwar bei der 
Slille des friilien Morgens horbaren Tritte, konnen doch 

unmbglich eine Stimme genannt werden: riT ygl. 
Jes. 21, 9. 

V. 9. ■’nitb Die Gaselle, welclie sich meistens heerden- 
weise in Syrien, Arabieii, Egypten und der Berberei auf- 
halt, Pauli. Sainml. 1, 214.; Soliair Moall. y. 3., nameut- 
lich an Meeresnfern, Semilasso in Afrika 4. S. 287., ist, 
wie schon die Etymologic anzeigt, eins der lieblichsteii und 
reizendsten Thiere, Proyy. 5, 19. Sie siiid schlank und 
zierlich, Humb. Anth. p. 52.; am Riicken rothlich braun, 
Amrlk. IV. ed. Arn. v. 5.; am Baiiche weiss, Soliair Mo. 
y. 3.; selten ganz weiss, Amrlk. Mo. v. 32., Pauli. Reiss. 
0, 233.; haben lange, diinne Beine und grosse geriugelte 
Horner, Rosenm. zu Ary. Bed. Arb. S. 113. und 225.; ilire 
Augen siad gross und schon, Lebid Mo. y. 7., Soliair Mo. 
y. 3., Caab b. Soli. y. 2., Ibn Hescliam zu Maks. ed. Boyseu 
y. 1.; dabei zartlicli, Apudy Nro. 52.; ilir Hals schlank, 
Amrlk. Mo. y. 31., Aiilara Mo. y. CO., Ibii Hescliam a. a. 0.;' 

ihre Bewcgungcu dcsselbeu llusscrst grazibs, Lebid Mo. 

i 
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V. 14., Ibu Faredh bei Sac. Clir. III. p. *1" v. 15., Nufh. 
Ill Jiim. p. 263. 1. 8. — Sie sind ausserordeutlich gewandt 
und schnell, 2 Sam. 22, 34., 1 Chron. 12, 8., Jes. 35, 6., 
Habak. 3, 19., Amrlk. IV. ed. Am. y. 53. Nacli Oedm. 
vermischte Samml. deiitsch. Uebers. 1. SS. 5. 7. 8. 11. sol- 
ieii sie sich in solclie unterscheiden, die aiif Bergen und die 
auf dera flachen Lande leben; dagegen s. Rosenm. Bed. Arb. 
5. 231.; dafiir ebendas. und das zu v. 17. unt. Bemerkte. — 

In unsrer Stelle nun giebt weniger die Schbnheit und schlanke 
Gestalt, als Yielmehr die grazidse Schnelligkeit den Ver- 
gleichungspunkt ab. — Schnell wie der Hirsch, Yor Lie- 
bessehnsuclit, heisst es in Hammers Perlensch. S. 88, 4.; 
92, 3.; und aucli Yon dem Perser Dschami in Fundgr. II, 
315. 393. wird Jussuf ein duftend Reh auf Kanaan’s Flur 
genannt. — niabn, parallele Ausdriicke, Yon deneii 
der erstere wegen des Parallelism, mehr die allgemeine Be- 
zeiclmung: Fenster, der andere die speziellere: Gitterfenster 
(Hartm. Kebr. 3, 342.) zu enthalten scheint. Die Fenster 
gingen oft bis auf den Fussboden des Zimmers, Hartm. 
a. a. 0. II, 402.; Nieb. Reiseb. I, 419.; Rosenm. Morgeul. 
6, 69. Gitterfenster sind aucli hent noch liiuifig im Orient, 
Faber Arch. 435.; Egypten, wie es ist S. 54. und Pauli. 
Reiss. 3,106. Ueber den Sing, fiir den Plur. s. Stuck 1 (I.), 17. 
yiirtt, Prasentia; Naheres iiber die Bed. bei Rosenm. 
Scholl, z. d. St. — p s. Stuck 2 (IV.), 1. 

Y. 10. ■’b scheint uns unilclit, vgl. das 
Ti'nWis in Stuck 11 (VIL), 9., weil dergleichen Satze, wie 
sie den dramatischen Gang stbren, anch sonst nicht im H. L. 
Yorkommen. Man betrachte nur in dieser Beziehung Ged. 9. 

Y. 12. bis ynx. — Die Blumen bliihen nacli 
dem Regen desto schbner und lebhafter. Auch die Arab. 
Dichter haben dieseii Zeitpunkt mit allerlei lieblichen Bilderii 
Yerglichen. Z. B. Amrlk. Mo. y. 77. nennt den erf|uickeu- 
den Regen einen Kaufraann, der allerlei bunte Zeuge Yer- 
kauft. Wie dieser seine Waaren dem Kaufer Yorlegt, so 
breitet jener auf den Feldern gleichsain die wiederaufleben- 
den Blumen und Graser aus. Bei Grang. Chr. p. lot 1. 5. 

heisst es: Die lacheliideii Blumen nacli Yerschwuiuleiiem Regeu; 
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ferner sagt Sojnthi bei Huml). Anth. p. 70.: Im Friihling 
liberweben sich buut die Teppiche der Wiesen; ebeud. p. 74.: 
Der Friihling bat gewebt seine Blunien aiis wunderbar ge- 
farbter Seide. — *T'73Tr. ni> ist mit Kinichi, Jar.chi, Boch. 
Hieroz. II, 1, 1., Herd., Kleiik., Hiifn., Diiderl., Bey., BaulL, 
Ew., Umbr., Dop., Rosenm., de W. von der Zeit des Vogel- 
gesanges zn versteheu, nacli Analogie von Zeit der 
Weinlese nnd Zeit des Mittags bei Bord. Busir. ge- 
gen LXX., Ynlg., Sym., Aq., Chald. Gesen. 
Thes. und Lex., welclie: Zeit des Weinbeschneidens erklhren. 
Denn es bandelt sich in der ganzen Beschreibuug niir nm 
sinnlich wahrnehmbare Eindriicke, um solche namentlich, die 
den Sinnen wohlthun. Und mit Recht! Denn in der An- 
preisiing wirklicher mit dein Herauskomnien verbundener Ge- 
iiiisse legte der Hirt seiner Geliebten eben so viele Aurei- 
ziingen, es zu thun, vor. Was aber kann dock die Wein- 

beschneidung fiir ein Beweggrimd heraiiszukommen sein! — 

•mn Die Erwhhnung der Turteltaube, welclie auch sonst mit 
ihrem Girren in Fruhlingsbeschreibiiugen selten fehlt, soli 
wolil den Vogelgesang vervollstandigen; vgl. Humb. Anth. 
p. 82. Auch die Vogel sind nach dem Regen frohlicher und 
lauter. So sagt Amrlk. Mo. v. 78.: Grade als ob die Vogel 
jener Trift am Morgen (s. oben) mit trelflichem Gewiirz- 
weine getrankt worden wiiren, d. h. nach dem Schol. Suseni: 
Ihr Gesang nach dem Regen ist so munter und lustig, als 
ob sie in Wein truiiken waren. Vgl. noch Humb. Anth. 

p. 68. 1. 5. Ueber Beides, die Blumeu und den Vogel¬ 
gesang sagt sehr lieblich Schehabeddin bei Grang. p. b.: 

Siehst du iiicht das Antlitz der Erde, wie es gliiuzt und die 
Vogel des Morgens trallern (Humb. Anth. p. 68. 1. 14.; 
p, 74.) und die Wiesen bemahlt hat der Tropfeu des Thau’s? 
Wohlauf, so lasst uns vollsthiidig machen das Spiel mit dem 
Becher; er kreise auf das Wohl der lieblich nach dem Re¬ 

gen erbluheiiden Blumen! 
V. 13. riL3:n ni^nr. Der Feigenbaum rbthet seine 

Friichte. Denn iibersetzen wir mitEw.: Rothlich machen, 
rothen; in dem Siiine wie Diese Bed. slimmt gut zu 

dem Zusammenhange, welcher, wie schon augedeutet wurde, 
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siniilich wahrnelimbare Ziige des Bildes "verlangt niid auch 
entlialt; so me denii auch die Etym. aiif die Bed.: Rothlicli 

« C 

maclieii fiihrt. Denn fiir Mtoan = Waizen hat 
offenbar von seiner rothlichgelben Farbe diese Benennung 

erhalten; wie denn auch das Arab. uoch die Bed.; 
rnbiiit aufbewahrt hat, und besonders von der rothlicheu 
Farbe der Pflanze gebraucht wird. Hieraus hiitte sich 
denn als term, techn. fiir t:3n die Bed.: Rbthlich machen durcli 
Bestreichen mit Gewiirzen, d. i. Einbalsamiren 1 Mos. 50, 2. 
(vgl. den Arab, und Syr. Sprachgebrauch) entwickelt; denn 

iiach Hartra. Hebr. 1, 83. sind die Mumien ganz braun. — 
Weiin daher Herd., Kleuk., Hufn., Pauli., Doderl., Bey., 
Velth., Umbr., Dop., Rosenm., de W., Gesen. Lex. und Thes. 
iibersetzen: Wiirzen, so passt das ein Mai nicht in den Zu- 
saranienhang, und scheint auch gegen die Etym., sofern diese 
keiuesweges auf die Bed.: Wiirzen fiihrt. — Protrudit iiber¬ 
setzen die Rabb. und einige Verss. nach Thalmudischem 
Sprachgebrauch. — wofUr man nach dem Arab. 

^3, zunadist als allgemeine Bed.: Unreife Fruchf, 
iiicht: Unreife Feige anzunehmen hat, bedeutet in unserm 

Zusammenhange: Die Fruhfeige, das erste Obst im Jahre, 
welche, wahrend die Feigenerndte eigentlich im August ist, 
bei mildem Wetter wohl sechs Wochen friiher, also etwa im 
Juni reif werden, mithin zu der bier beschriebeneu Zeit, 
dem Ende April und Anfang Mai schon anfangen konnen, 
sich zu rothen. Vgl. Pauli, und die von ihm beigebrachten 
Stellen im Repert., auch Kleuk. — Andre verstehen die 
kleinen, unreifeu Feigen, die im Winter nachwachsen; welche 
aber hier nicht passen, weil jener Nachwuchs schon im Ja- 

nuar reift (s. Raum. Pal. S. 82.) und dann auch abgepfliickt 
wird, hier ist aber vom April die Rede. — t3''3D3!n 
heisst hier, nach Analogic von mIIT’ n’^n Esr. 8, 29., 

■(uu) niniDn, •'3i3u;n Jud. 8, 11. offenbar: Die Blii- 
thenweinstbcke, Weinstbcke voll Bliithen, ahnlich wie unser; 
Bliitheiibaum, besonders in Riicksicht auf ^720 in 
Stuck 20 (II.), 15., welches nach Analogic von r!72T 
Ez. 16, 27., Ps. 7, 5.: Uuse re Bliithenwein- 

I 
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stftcke bedeutet. So verlangt es offenbar der Geist jener 
Verbindung, imd erklaren aiich schon Vulg., Sym., Herd., 

Pauli., Bey., Velth. u. A. Wenn dagegeu Andre das 
als Prad. zii jDi nehmen, wie Ew., Umbr., Dop., Geseii. 
(auch der Verfasser von Stuck 4 (VII.), 12. 13. treiint “iTsno 
von ]SJi; s. das.), so ist das gegen den Hebraismns, so 'wie 
es auch den Gedankenrliytlimns stort. — Die Ableituug des 

betreffend, so scheint uns eine von “)73d: Emporstar- 
ren -f- Perle am Einfachslen, sofern sie selir nialerisch: 
Die emporstarrende Weinbliitlie mit ihren perlenartigen Bliim- 
clieii bezeichnen wUrde. — rr'l ian5 Ueber den Geruch der 
Weinblutlie s. Plin. H. N. 14, 2. und sonstige Belege bei 
Velth. S. 252 ff. — Uebrigens werden Feigenbanm und 
Weinstock (vgl. Warnekros im Repert, Bd. 14, 289.) in 
nnsrer Stelle hauptsachlich darum erwahut, weil sie mit zii 
den Haupterzeugnissen Palastina’s gehbren. Sie stehen auch 
sonst haufig und namentlich in diesem Sinne bei Beschreibun- 

gen der Fruchtbarkeit des heiligen Landes zusammen, 1 Rg. 

5, 5.; 2 Rg. 18, 31.; Jes. 36, 6.; Joel 2, 22.; Mich. 4, 4.; 
Zach. 3, 10.; Matth. 7, 16.; Luc. 6, 44.; Ep. Jac. 3, 12. 
(Vgl. den Ausdruck: Wohnen unter Feige und Weinstock). 

Zuweilen steht noch die Granate dabei, Num. 13, 23.; 20, 5.; 
Deut. 8, 8.; mitunter der Oelbaum, Hab. 3, 17.; Warnekr. 
a. a. 0. 15, 176.; wie deiin auch der Feigenbanm fehlt 
Stuck 4 (VII.), 13.; Stiick 16 (VI.), 11. Eine minder ein- 
fache, aber auch sehr schoiie Beschreibung des Friihling? 
von Sojutlii findet sich bei Graiig. Clir. p. 195. und Humb. 
Anth. p. 68 ff.: Bei Gott, schon siiid die Tage des Friililings 
und ihr Wohlduft, und der neidische Wettstreit der Vogel in 
melodischen Gesangen. Die Rose wachst auf den Zweigen, 
gleich dem Glanze auf der Waiige des Schaanirotlien. Den 
Zweig beugt linder Haucli, wie der Geist des kiililen Weines 
beugt den Verstand des Trunkeneii. Und Gewasser gleitet 
durch die Wieseu, wie der Sclilummer gleitet auf die Augeii- 
lieder der Muden. — Wir haben bier das n:3u:iT’r7, 

d. i.: Bewoliiierin von Garten, aus Cp. 8, 13. zu besprecheii. 
Dies ist namlich erklarendc Glossc zu alien vorliergeliendcn 
Verseu 8 — 13., im Besoiideru zu dem vokalilisch iii v. 10. 
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angeredeten MUdclien iinsers Liedes. Namlich das Scenisclie 

in iiiisrer Stelle fallt iiiclit gleicli in die Aiigen, namcntlich 

dass das Hans, in welchem das Madchen wolint, rings von 

bliilienden Fluren unigeben sei. Dies mm bringt jene Be- 

raerkimg zur Klarbeit, wenn sie die Garten ausdriicklich er- 

walint. —• Sodann erweisen sich jene Worte auch noch 

dadurcli als Glosse zu imsrer Stelle, dass rattJ'iir: Vokatif 

uiid Partizip. ist, also deiitlicli auf die Vokatife in v. 10. be- 

zogen wild. — Die Wiederholimg der Worte von 

bis zu Elide des Verses aiis v. 10. (vgl. Stiick 12 (I,), 

3. 4.) ist vortrelflicli iind hocbpoetisch, eben so wie die aus 

V. 9. in V. 17. — ■'Sb fur Y’ in v. 10. ist wegeu der deut- 

licli beabsiclitigten Konformitat mit den betreffendeii Worteii; 

und auch als aramaiscliartige Form im Einklange mit dem 

Masor. Kri — nur in aiiderm Sinue — zuriickzuweiseii. 

V. 14. 5^’-Dn •'nn. Das Wort Obadj. und Jerera. 

49, 16. bedeutet am Sicliersten etwa: Felsrisse, Felslidhle 

und ist zufolge der Verwandtschaft zwisclien den Stammen 

yy und nb (vgl. z. B. auch das Arab., worin nach Suseni 

zu Amrlk. Mo. v. 43. und und (ji^i 

und gleich sind) am Einfachsten mit Ew. voii 

fidit, wovon Fels, abzuleiten. — ■sddt' Die wil- 

(ie Tanbe nistet nacli Jerem. 48, 28. und Michael Sabbagh 

in seinem KibLAVk/# ujUj" par S. de Sacy p. 25. gern 

in Felslbchern, und nach Wansleb bei Pauli. Reiss. 2, 129.; 

3, 29. und Biirkh. II, 574. „sind viele wilde Tauben in 

den Steinfelseii am Nil.“ — Moglich iibrigens, dass, 

da die Taube bei den Semiten bekanntlich zum heiligen Ge- 

fliigel gehorte und Symbol der Reinheit und Unschuld war 

(s. Rosenm. Morgeiil. 6, 11.; Targum zu Cant. 5, 2.; Tibiill. 

i Eccl. 1, 8. V. 18.: Alba Palaestino sancta colnmba Syro), 

j dass auf eben diese Eigenschaften bei dem Madchen hinge- 

i zielt werden soli. — Dass die abgeschiedene, einsame 

■; Felskluft eiue Andeutung auf das Serail enthalte, wurde 

! schon obeu bemerkt. — nN Wir halten diese Koiiss. 

i beide Male in unserm Verse fiir den Plur. von und 

dies haiiptsadilich darum, weil der Begrilf; Augesicht im 
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HeLr., wie iind zeigen, Torzugsweise als ein melir- 

lieitliclier betrachtet wurde. Mdglich, obwolil scliwer zii er- 
mitteln, dass nacli Aiialogie TOii als Plur. aus- 
zusprechen ware, aber wahrscheinliclier, es nach Analogic 
Ton d. i.; Das Ding mit den beiden Nasenlialften oder 
-Holilen, als Dual, anzusehen in dem Sinne: Das Ding mit 
den beiden Gesichtslialften oder Yielleiclit den beiden Angen. 
Dass dann auch der Sing, in diesem Sinne vorkommt, thut 
Niclits, weil auch der Sing. jrjN’: Nase bedeutet. Uebrigens 
haben auch die Masorr. uiiser Wort so betrachtet. — Die 
Auffassung des i— in eiuigen Wortern auf rh, welche sich 
bei Ew. Gr. S. 267. und Gesen. Gn. S. 172. findet,, und 
wonach jenes Jod als aus dem n der Radix entstanden be¬ 
trachtet wil’d, passt also wenigstens nicht auf obwohl 
es auch you diesem Worte beliauptet wird. — Die Masorr. 
wolleu das zweite Mai fiir den Sing, qtjtnw gelesen 
wissen, wahrscheinlich, weil das Prad. ein Sing, ist und 

nicht Yor dem Subj. steht, Ew. Gr. 554. und 567. Ein un- 
bedeutender Grund, um so mehr, als die Texteslesart durch 

die beabsichtigte Konformitat mit dem Yorhergehenden gleich- ; 
lautenden iip und sicher gestellt ist. — ini? ■'3 

Ged. 2 (IV.), 3. Auch bei Amarou Nro. 49. wird der Lieb- 
Iiaber you der schonen Stimme seiner Geliebten bezaubert; 
imd Theocr. Id. 8. sagt you der Stimme eines Madchens cog 

fieUq)a}va, Ygl. Mosch. de amor. Id. 8. u. A. m. bei Boch. 

Hieroz. II, 4, 12. — aus VIII, 13. Hieriu 

ist Glosse zu "jbip nis' nach dem in der Eiiil. §. 2. Be- 
merkten und weil der Gebrauch des b fiir dN' als Acc.-Be- 
zeichnung bekanntlich Araniaisch und spat, unser Lied aber 
rein Hebraisch geschrieben, und wie wir oben sahen, alt ist. 

T. 16. Sinn: Ich liebe ihii und er mich; und das soil 

wohl nichts weiter als die Gegenseitigkeit und Wahrhaftigkeit 1 
ihrer Liebe bezeichnen, Ygl. Stuck 11 (VII.), 11. — \ 

Der du unter Lilien weidest. Herder aus Hasselq. j 

und Pococke sagt z. d. St. „dass alle Reisebeschreiber mel- 1 
den, dass die schbnsten Blumen — Tulpen, Anemonen — ; 
dort wild wachsen und Thai und Feld und Fiisse der Hiigel 
ziereu.“ Wenn nun nach 1 Chron. 27, 29. auf dem blumen- 
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reiclien Saron Kinder weideteii, so gieht diese Stelle in 

Verbiiidimg mit jener Nacliricht den Hirten miter Lilien. — 

Dieselbeii Worte, nur luit Unikehrung der beiden ersten 

Versglieder kommen noch eiii Mai in VI, 3. Yor: ■'Tinb 

r.y'nn ■’Tim; aucli wird darin, anstatt dass in 

V. 16. fur das zAveite ^T^ das pron. pers. gesetzt ist, nocli 

ein Mai das oben diirch es Yertretene Tl‘^ gesclirieben. Diese 

Worte sind Glosse zu misrer Stelle. Denn 1) gehoren sie 

niclit zu ihrer jetzigen, zuiicicbst ihr Yorliergelienden Stelle, 

Stiick 6., Aveil dort die Geliebten sicli entzAveit liaben, mid 

der Geliebte aus Zorn fortgegangen ist. Dazn -wurde also 

die in den betreffeuden Worten liegeiide Versiclierung niclit 

sehr passend sein. Anch AYurde VI, 3. deiitlicli deslialb an 

seine jetzige Stelle geschlosseii, Aveil in VI, 2. gesagt ist, 

der Geliebte sei gegangeu zu weiden iind Lilien zu 

pfliicken, d. i. ein Hirt iinter Lilien; ein solcher aber 

auch ill iiuserm Verse Yorkonimt. Zu dera zuniicLst Folgen- 

deu gelibrt derselbe aber darum niclit, Aveil dies das ZAveite 

Fragment zu Ged. 15. ist (s. das,); eudlicli passen sie aiicli 

laut iinsrer ganzen Bearbeitiing ziim ganzeii iibrigen Texte 

niclit. Fiir sich allein gebeii sie iiatiirlich aucli keinen Sinn. 

2) Stimrnt der in ilinen liegende Gedanke Yollstiliidig mit 

dem iinsers Verses, der Ausdruck ist dem Haiipttlieil nach 

gleiclilaiiteiid. Deslialb ist 3) jener Satz Glosse zu iinserin 

Verse, \Yeil er zu grosserer Deutliclikeit fur das lb des Ori¬ 

ginals •’Tnb entlialt. 

VIII, 13. D'’'inn Die Gefahrten nierkeu es, 

namlicli dass du bier bist. — Die Stellung beider Wbrter 

(denn regelmilssig mtisste das Prad. Yor dem Subjekte stelieii) 

ist iingeAVbliiilicli iind walirsclieinlich spilter. — Beide WOr- 

ter habeu wir als ein felilendes Bruchstiick an gegeimartigeu 

Stelle unsres Liedes erAvieseii. Dieselben sind aber Yvabr- 

scheiiilich niclit das eclite, originelle Stiick, was liier ge- 

standen hat, sondern Glosse, dereii Original also alfi iinwie- 

derbriiiglicli Yerloren betraclitet werden muss^ Wir scliliessea 

dies daraus, dass die Stellmig der Worte spilter zu seia 

sclieiut; mid dieselben sich erwiesen miter lauter Glossen be- 

fmden. — Aber dennoch ist uns diese Glosse uubezahlbar. 
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weil sie, wie ilir genaiies Siclifilgen in den Zusammenliang 

zeigt, dock wenigsteiis eine ziemlicli treue Kopie des ver- 

loreiieii Originals sein muss. 

V. 17. iD Offenbar ist der Sinn dieser Stelle: 

Drelie sclilennigst uin iind gehe fort schnell wie die Gaselle; 

so dass also vollstaiidig gesagt sein miisste; 5jb nw/i 5>n5 nb. 

So verlangt es zuvorderst der Znsammenhang. Denn es ist 

offenbar niclit bloss das Uradrelien, sondern das wo moglich 

sogleich nach der Aukunft, das augeublicklich bewerkstelligte, 

sodanu aber aucli niclit allein das Umdrelien, sondern das 

darauf sogleich ausziifiihrende Fortgehen gemeint. Anf diese 

Weise wild ferner aiich der Vergleich mit der Schuelligkeit 

der Gaselle hochst bedeiitiingsYoll, sofern iinter den obwal- 

teiiden Umstanden niclit das sclilichte Gelien liinreiclite, son¬ 

dern das moglichst schnelle Siclientfernen noting war. Der 

angegebene Sinn liegt aber aucli in den Textesworten, na- 

nientlich in dem bier wichtigsten no. Deim dies bedeutet niir 

das Sicliumdreheii pliysisch nnd inetaphorisch. Das aber als- 

dann in der nach dem Umdrelien bewirkten Richtnng zu yoII- 

fiihrende Abgehen, kiirz der iiothwendig zu nb zu snpplirende 

Begriff ?jb ergiebt sicli sehr deiUlich aus dem Zusammeii- 

hange. Auch sind dergleichen Erganzungen in alien Spraclien 

haufig, Tgl. aucli z. B. Ged. 5 (I.), 7. und Stiick 14 (VIII.), 7.; 

die Kiirze und Auslassung an uiisrer Stelle sclieint sogar 

zu deutliclierer Bezeichnung der in dargesfellter Situation 

liegenden Eiligkeit beabsichtigt zu sein. Endlich verlangt 

auch die Glosse n'nn aus VIII, 14. unsre Auffassung; 

sofern das darin deutlich das Umdrelien und Fortlaufen 

enthillt. — Uebrigens sind die eben angegebenen Worte mit 

Hinsicht anf das in §. 2. der Einl. Bemerkte aus folgenden 

Ursachen als eine erklarende Glosse zu no zu betrach- 

ten. 1) Sie geben in Riicksicht auf nm no den Schein 

einer erleichterndeii Erkl. — Niimlich wir habeii schon ge- 

sehen, dass der Ausdruck nnn no eigentlich unvollstandig 

war, weil er bloss sagt: Drehe dich urn schnell wie die 

Gaselle, aber nicht hiuzufiigt, dass der Geliebte dies augeii- 

blicklich thun und sich daun auch fortbegeben solle; non 

nun eiithalt, wie wir schon saheu, das Fehleiide. 2) Auch 
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grammatisch leicliter ist ri!am als :nD, ziigleich 

auch spater. Namlich eine nahere adverbielle Bestimmung 

des Verbalbegriffes driickt der Hebr. bekanntlicli und zwar 

logisch durchaiis eiitsprecheud, durch ein iieues Verb, aiis, 

aber, weil beide Verba alsdann iiur eine modifizirte Hand- 

lung enthalten, eben so nothwendig ohne dazwischengesetzle 

Kopula Waw, wie z. B. zvvisclien Nomen und Adjektivum 

keine Verbindungspartikel zu setren ist. So rian ro in v. 17.: 

Kehre um, gleicli —. Spater erst Terlor sicli die Anschauung 

zweier soldier BegrifFe als einer Eiulieit iind man setzte ge- 

gen den Ursprung, aber deiitliclier Waw dazwisclien; so dass 

also leiditer und spater ist. — inn •’“ir: Auf 

zackigen Felsen, so auch Bey., Geseu. u. A., walirend Lutli., 

Merc., Ew., Umbr., de W.: Berge der Trennung iibersetzen, 

was aber, obwohl gescbmackToll, docli zu modern scheint. 

Unzulassig ist auch, es niit einigen alien Ueberss. als nom. 

propr. zu nehmen oder gar mil Hufn. und Kleuk. nach der 

schlechtverbiirgten Lesart eines Cod. und einer Ausgabe der 

LXX. inn zu eraeudiren. —• Uebrigens ist dieser gauze 

Zusatz olfenbar als epith. auf die Gaselle, uicht deii Ge- 

liebteii zu beziehen, 1 Chron. 12, 8.; wodurch die Eiu- 

theilung der Gasellen in Feld- und Berggasellen (S. ob.) be- 

statigt werden wiirde. — Die Uebers. Andrer durcli: Ueber- 

hin_passt nicht, weil der Geliebte nicht iiber Felsen und 

Abgriinde gesprungen sein wird. — Glosse zu inn ist of- 

feubar das d'^n'inn in VIII, 14. uiid zw’ar dies Mai eiiie 

falsche. Denn Inn ist ein seltenes, schwer -verstaiulliches, 

nur noch ein Mai im A. T. Torkomniendes Wort, wahrend 

t]"'70inn sehr haufig ist. Dass dann aber diese Glosse ziigleich 

falsch sei, ist klar, weil Inn auf keine Weise so \iel als 

CiioiZJn heissen kann. — Dm mcin 15 heisst hier zufolge 

des Zusamraenhanges und wegen des sogleich folgenden io3 

(s. unt.') offenbar rait Herd., Kleuk., Hufn., Ew., Umbr,, 

Diip., Rosenm., Gesen. u. A.: Bis die Kiihlung des Abends 

weht, Ygl. Gen. 3, 8., gegen Pauli, und Bey., welche: Mor- 

genkiihle, u. A., welche gar den Mittag verstehen. Sonst 

und eigentlich kann der Ausdruck sowohl die Zeit des kiih- 

lenden Morgen- als Abendwindes bedeuten. Namlich nacU 

8 
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Bnrckh. Reiss, in Syr. II, 782. wehet in jenen Gegenclen 
ein kilhler Wind sowohl vor dem Anfgange der Sonne, 

als es aiich Andre von der Zeit nacli dem Untcrgange 
der Sonne erzalilen, z. B. Plin. bei Rosenni. Sub crepiiscnio 
autem commotior aura lenire solet; Chardin voy. en Perse 
6, 18. und: Egypteu, wie es jetzt ist S. 10.; aiicli: Ibn 
Faredh bei Grang. Chr. p. fa v. 9.: Warum scliickt Ihr dem 
Selinsiichtigen iiicht eineu Gross zur Abendzeit, wenn ein 
kiililer Wind ’^veht; beide Tageszeiten werden in dieser 
Eigenschaft erwahnt ebendas. p. If v. 31.: (Das Bild der 
Geliebteu tritt mir vor die Seele) auf den fruchtbaren FIu- 
ren der Gasellen zur Zeit der Morgen- und Al)eudkulilung. — 

(vgl. Hiob 14, 2.): Und vvenu die Schatleii ge- 
fioheu, d. b. fortgegangen, verschwuudeu siud, also; die 
Zeit, wo die Gegenslaude keiiie Schatten raehr werfeii. Nur 
dies kanu bier selir deutlich bezeicbiien, namlicb das 
scbnelie Verschwindeii der Schatten bei scbnell sicb hiiiter 
die Berge versenkender Sonne; Prow. 7, 9., Eccl. 8, 13.; 
wie denn auch Isa bei Hamadaui in Sac. Chr. III. p. i|* 1. 4. 

— jeden Augeublick seine Karavane erwartend und im Be- 
griff, abzureisen — eben jene Eigenschaft des Schattens 
sehr malerisch mit diesem seinem Zustande vergleicht, sagend: 

Andre verstehen das Lan- 
gerw'erden der Schatten (vgl. Virg. Bucol. 2, 67.: Et sol 
crescenles decedens duplicat umbras); wozu aber auf keine 
Welse das cia passt. — 

IV, 6. Weihranchhiigel und Myrrhenberg ist poetischer, 
nmschreibeuder Paraiielisinus fiir eiuen Berg, vgl. Ged. 

9 (IV.), 4.; Ged. 14 (VIIL), 5. Wcihrauch und Myrrhe 
liebeii nach Theophr. bei Cels. 1, 245. Hiigel und Berge. ' 

V i e r I e s S t ii c k. 

Cap. VII, 12. 13.: Fortsetzung zu Gedicht 3. 

V. 12. Freund, auf! in’s Feld lass uns gehen, 

. Uebernachten auf den Dbrfern; 
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V. 13. Dann friili zu den Weinbergen sclireiten, 

Zu sehn, ob knospe dei* Weinstock; 

Ob aufgebrochen die Bliithen; 

Ob bliili’ii die Granatenbimme. — 

Dort sollst Du Liebkosung empfahu. 

Iiilialt. Ein Miidchen fordert iliren Geliebten auf, mit 

ihr iiber Land zn gehen, auf einem benachbarteii Dorfe mit 

ihr zu liberuachten, sicli dann mit ihr Weinstock und Granate 

zu besehen, darauf aber endlich den Genuss ilirer Liebe zu 

erhalten. 

Diese Stelle ist, wie Stiick 2., eine spate, iingeschickte, 

iiberbaupt aber unnotliige uiid unbrauclibare Fortsetznng zu 

dem vorigen Ged. Denn 1) ist sie fiir sick allein un>olI- 

sUindig und ohne geniigenden Sinn; steht aber aucli, ausser 

zu Nro. 3., zn keinem aiidern Textesstiicke in Bezieliuug. 

2) Ist sie Fortsetzuiig zu Ged. 3.; und zwar 3) eine unadite, 

auf falscher Auffassung des letzteren beruhende, riihrt also 

Ton fremder Hand her. Endlich 4) aber auch von einer sph- 

teru. — 1) Den ersten Punkt aulangend, so ist in unsrer 

Stelle Alles abentlieuerlich und unmotivirt. Das Madchen hat 

zvvei Absichten. Erstens wiinscht sie in des Gelieb,ten Be- 

gleitiiiig iiber Land zu gehen, urn zu untersuchen, wie weit 

des Friihliugs Produkte in ilirer Bildnng vorgeschritten. — 

Denn sehr deutlich kliugt der Text so, als erziele ihr Aus- 

gang diese Besichtiguiig. Mitliin wohnte sie in einer wiisten 

Steppe! Denn ware ihr Aufeiithalt selbst eine Stadt, so 

wurde doch auch eine solche, da sie in dem wegen dieser 

Dinge beriihmten Palastina belegeu gedacht werden miisste, 

in ilirer Umgebuiig weiiigsteiis einen Weinstock, eine Granate 

gehabt haben, woran das Madchen ihre Neugierde hatte be- 

friedigen kbnneii; und hatte sie also nicht erst, wie sie hier 

will, eine so weite Wanderung machen diirfen, dass sie mehr 

als einen Tag dazu gebraiicht und ein Nachtquartier hatte 

machen raiissen. Zweitens will sie ihrem Begleiter nach be- 

endigter Beschauung Liebesgenuss gewahren; also nachdem 

sie erst einen ganzen Tag mit ihm gewandert; alsdanu eine 

gauze Nacht mit ihm unter einem (!) Dache zugebracht und 

endlich Wein - und Granateiipflanzungen mit ihm besichtigt 

8* 
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hat. Warnm niclit friiher? Oder soil tier za gewalirende 
Liehesgemiss etwa tier Lohn fiir giilige Begleitiing sein? — 
Die Worte hiiiigen aber auch mit keiner Stelle des gaiizen 

' Textes ansser mit Stiick 3. znsamraeii. Denn das ziinilclist 
Vorhergeliende ist ja das llte Stiick, das znnadist Folgeiide 
das 13te; so wie aiis uusrer gauzeii Bearbeitung hervorgebt, 
dass sie auch soiist mit keiner Stelle des Textes eine Ver- 
bindnng baben. Also sind unsre Verse auch ganz \ereiuzelt; 
daher an und fiir sich allein iiin'erstandliche und iin- 
brauchbare Satze. 2) Sie sind als eine Fortsetzung zu Nro. 3. 
zn betrachten. Denn sie Terrathen zuerst im Allgemei- 

nen Wortahnlichkeit mit jenera Gedicht, sofern ansser 
dort (und II, 15.) uur bier noch im ganzeu A. T. \orkommt; 
und Gedankenverwandtschaft. Denn es wild in beiden Stel- 
len 'V'om Weinstock gesprochen; sodann fordert dort tier 
Geliebte sein Madclien auf, die Friihlingsanfange mit ihm zu 
beschauen; — bier gewabrt ein Madcheu ebeu dieses und 

zwar (wie es am wabrscbeinlicbsten ist, wegen des: „Dort 
will icb Dir Licbesgeimss gewal)ren‘‘) auf Wuusch und Ver- 
anlassung ibrfs Geliebten. Sodann im Besondern zeigeii 

sie sich (lurch Folgendes als Fortsetzung zum Yorhergehen- 
den Stiick. Namlicb in letzterm begehrte tier Hirt Zw'eierlei. 
Das Madcheu sollte mit ihm des Friihlings Anfhnge beschaueu 
und namentlich auch, wie tier VYeiuslock bliihe; feriier., was 
zwar raehr im Gedanken des ganzen Stiickes verborgen liegt, 
aber des Mhdchens Auskunft beweiset, imd der recht eigent- 
liche Wnnsch des Hirten ist, ihm Liebesgenuss gewahren. — 
Sie aber weiset ihn ab, und yerspricht ihm, zu Abend an 
einem bestimmten Hiigel der Umgegend zu erscheinen; sagt 
aber nicht, dass sie ihm alsdann seine beiden Bitten erfiillen 

werde. — Schliesst man nun unsre yv. 12. und 13. an 
das Ende you Ged. 3., so erhiilt man in der Eigenschaft 
einer Fortsetzung gerade die Verheissung der Erfiillung die- 
ser zwei Bitten. Niimlich so: In Ged. 3. y. 6. wurde gesagt: 
Am Abend will ich zu dem Weihrauchhiigel kommen. Als¬ 
dann (yy. 12. 13.) lass uns (yon da) aufs Feld gelien, und 

auf den Dovfern iibernachten (denn es ist ja schon spater 
Abend, wenn sie zum Weihrauchhiigel kommt); darauf am 
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anflern Morgen Weinstock uiid Granate besiclitigen — die 

Verlieissung der Erfijlliing der ersten Bitte; sodann will 

icli Dir meine Liebe gebeu in jenen Pflanzungen — dieVer- 

heissuiig der Erfiilliiug der zweiten Bitte. — Im Einzelaen 

bewahrt sicli diese Eigeiischafl der Fortsetzung fflr unsre 

Verse nocli darin, dass, wenn in Stiick 3. imr von Feige 

und Weinstock die Rede war, bier vervollstandigend (freilieh 

init Weglassung des Feigenbaiimes, die aber wahrscheinlich 

niclit Yon luiserm Fortselzer, sondern injuria temporum her- 

ruhrt) noch die Granate in dem oben Stiick 3. v. 13. au- 

gegebenen Sinne hinziigefiigt wird. 3) Obige Fortsetzung ist 

imecht. Denn sie ist in mehren Stiicken dem Inbalte des 

3ten Ged. zuwider nnd verrath ein ineJirfaches Missverstiind- 

uiss desselben. Namlich zuerst gebt aus dem Znsammenbange 

des 3ten Ged. bervor, dass, obwobl es nicbt ausdriicklich 

gesagt wird, der eigentliche und Hauptzweck des Besuciies 

des Hiiteii Liebesgeniiss sei, der Spaziergang dagegen nur 

als Mittel zii dieseni Zwecke dienen solle. In unsern Ver- 

sen dagegen tritt die Besicbtigiing der FriUsUngsfelder als 

Hanptsacbe auf; dagegen die Liebesfreiule in den Hinter- 

grund; — eine SiuuYerdreliiing, welilie el)en dalier leicbt 

erklarlich ist, dass in Stiick 3. die Absiclit des Geliebtew, 

luit seinem Madcbeii zusammen zu sein, iiieht wdrtlich aus- 

gedriickt, sondern durcli die sclieinbar als Zweck auftre- 

tende Auffordernng zum Spaziergange verdeckt wird. — 

Feriier: da das Madcben in eiuera wahren Walde Yon Wein- 

stdcken und Feigen, und in einem Garten you Bluraen wohnt, 

wie braucbte sie, urn einen bliibendeii Weinstock zu sebeu, 

erst eine Tagereise zu macben? Sodann gestattet auch 

die oben in Stiick 3. Yon uns entwickelte Situation und Lage 

der Dinge dem Madcben gar niclit, eine Nacbt und ein ga¬ 

tes Stiick des folgenden Tages aus dem elterlicben Ilause zu 

bleiben.— Endlicb atiimet in dieser Fortsetzung ein gana 

andrer Geist der Darstellnng als im Originatedenn wabrend 

in letzterm Alles kurz und gedrungeu gesagt wird, berrscbt 

bier die grbsste Breitspurigkeit und Gesohwatzigkeit urn zwei 

arraselige Gedanken. Wie denn auch scbon die blosse Idee 

eiiier derartigen VerYollstandigung zu Ged. 3. nur aus einer 

V 
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gesclimacklosen iind tiberluingrigen Auffassung derselben her- 

Yorgehen konnte, 4) Scbon das eben Gesagte maclit eine 

bedeutend spilt ere Abfassnngszeit iinsrer beiden Verse iio- 

Ihig, insofern sie aiif eiuem totalen MissYerstandniss des 

Originals beruhen, was aber, da das letztere nach Form 

iind Zusammeiiliaiig so leiclit Yerstandlicli ist, eine scbon 

ziim Tbeil abnelunende Lebendigkeit des Verstandnisses der 

Hebr. Poesie und demnilchst eine spate Zeit Yoraussetzt. 

Eben dieses ergiebt das Spracliliclie und Sachliche. — 

Saclilich Yersteht der Koncipient scbon nicbt mebr den 

„Dnft des Weiustocks.“ Er setzt dafiir das trivialere „B]u- 

hen.“ Lexikograpbiscb falscb, scbeint er (wie uns der 

Parallelismus mit ]D:n zn Yerlangen diiiikt) unter nicbt; 

„Weiublutbe“, sondern: „Weinstock“ zu Yersteben. Gram¬ 

ma t is cb endlicb Yerkennt er die Verbindiing ]d:“, 

da er sie in zwei Satze auflbset. 

An sicb baben die beiden yy. wenig Interesse. Al)er 

ein ganz besonderes gewiunen sie diircb folgende beiden Piinkte 

fiir uns. Namlich sie setzen zuerst das Yorige Stiick in der 

Gestalt und mit dera Scbliisse Toraus, wie wir es wieder 

hergestellt baben, geben also eine neue unzweifelbafte Probe, 

dass unsre obige Operation Yollkommen ricbtig sei, (Vgl. 

das scbon bei Ged. 3. Angedeutete.) — Sodaiin sind sie in 

Vergleicb zii den altern Stricken unsrer Liedersammlung zwar 

sehr jung, baben aber bei spaten Lesern in dem llufe der 

Selbstandigkeit gestandeii, weil in Stiick 16 (VI.), 11. Worte 

daraus zii eiiier Glosse entlehnt werden. 

Y, 12. Das Uebernachten auf den Dbrfern deutet auf 

die spatere Arab. Sitte der uueutgeldlichen Beherbergung 

und Bekostigung der Reisenden, worin die Araber Yielleicbt 

alle Volker an Grossmuth iibertreffeii; Harm. Beobb. I, 315. 

Esk. II, 132. — Ueber die Dorfer s. Fab. Arch. S. 268. 

Bauer Arch, berausg. y. Rosenm. §. 124. — Ueber die 

Bedeutuug des Wortes “nss s. aucb noch Hartm. ling. Einl. 

S. 224. Nro. 26.; iiber den Plur. fiir den Sing, zu Ged. 3. y. 9. 

Y. 13. nn'iQ DN Diese Worte werden in 

Ged. 16 (VI.), 11. Belmfs der Glossirung des dortigen ijx 

YOU bier eiitlebut, nur dass dort imd die'Fragepart, 



Funftes Stiick. 119 

fiir gesetzl ist. S. das. — nnQ wird toii Gesen. Gr. 
S. 103. iutransitiv durch; „Offen sein“, aber wie nns dtinkt, 
mit Unreclit iiberselzt. Vielmehr verlaiigt die Hebr. Au- 
schaiiungsweise nach Analogic voii und Tie- 
len andern Beispieleii, dass man sicli das nn2 etwa in dem 
Sinne nns nu;y zii denken und die Intensivkraft des Piel 
auf die 1000 und aber 1000 Blumchen des biQlienden Wein- 
stocks zu bezielieii babe. — ^:£:n Stuck 16 (YI.), 11. Die 
Masorr. vokalisiren diese Konss. bier und dort iiJ3n, zeigen 
also mit dieser Vokalisation (vgl. mit Tbren. 4, 15.) sebr 
deutlich an, dass sie die Konsonanten als Hif. zn einer Ra¬ 
dix betracbtet babeu (Ew. Gr. §. 252.). Ibnen foigt Ges. 
Lex. II, 41. Jedocb diese Ableituug ist zwar mbglich, aber 
keinesweges sicber, weil eine Radix yi: nicht aus Kouso- 
nantenscbreibart im A. T. nacbgewiesen werden kaim, die 
Dialekte aber ((_):oLj) nur secnndareii Beweis liefern. Da- 
gegen ist eine Radix y::^ aus Ez. 1, 7. gewiss. Man 
leitet daber unsre Konsonanten beide Male am sicbersten you 
dieser Radix ab, indem man vokalisirt entweder als Hif. 

Oder, da kein Hif. yon y:!£3 sonst erweislich ist, lieber 
n als Fragepartikel betracbtet (VI, 11.), also ausspricbt 
:is;n. — Die Vokalisation in Threni miisste alsdann bier-' 

nach verbessert werden. — 

Ftinftes Sttlck. 

Cap. I. V. 5 — 8.: E r k u n d i g u n g. 

Die Hir tin: 

T. 5. Schwarz bin ich, doch lieblich, 
Jerusalem’s Tochter, 
Wie Kedar’s Hiitten, 
Wie Salome’s Zelte. 

6. Drum schaut mich nicht an, 

Dass ich brhuulich bin, 

Von der Sonne verbranut. — 
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Die leiblichen Briider, 

Die sind mir gram; 
Sie zwangeii die Weinberge 
Mich zu bewaclien; 
Und rien eigenen Weinberg 
Den konnt’ icli niclit hiiten. — 

(Nach einer Pause, leise zura Geliebten:) 

V. 7. 0 zeige mir an, 
Den mein Herz erkoren. 

Wo weidest Du 
Und lagerst die Heerde 
Ziir Mittagszeit; 
Auf dass die Hirten 

Niclit glauben, ich fragfe zum Vorwand, 

Dcr Hirt: 

8. Wenn Du das nicht weisst, 
Du Schouste der Weiber, 

So folge den Spuren der Heerde 
Und weide die muntern Zicklein 

Jenseits des Lagers der Hirten. 

Scenerie und Personen. Ura einen Brunnen oder 
Quell in der Nahe Jerusalem’s haben sicli zur Abendzeit Hir¬ 
ten und Hirtinnen niit ihren Scbaaf- und Ziegenbeerden -ver- 
sammelt, ausserdem Weiber aus der Stadt, erstere urn ilire 
Heerden zu tranken, letztere urn Wasser zu schopfeu. Dass 
man sich als Scenerie einen Brunnen zu denken babe, gebt 
sclion, obwobl nirgends in unserm Gedichte mit baaren Wor- 

ten gesagt, daraus bei’Tor, dass grade Hirten und Hirtinnen 
mit ihren Heerden und zugleicb Jungfrauen aus der Stadt 
an einem und demselben Orte zusainmentrelfen; sofern dieses 
hier docb zugleicb auch znfallige Zusammentrelfen am Na- 
tiirlicbsten darauf scbliessen lasst, dass der in Rede stehende 
Versammlungsort den an ibm befindlichen Personen die Be- 
friedigung eines gemeinsamen Bediirfnisses gewabrt babe, 
Dass daim aber gerade Hirten mit Heerden und zugleicb 
Stadtfrauen ^ort ein gleicbes Bedtirfniss zu erfilllen haben, 

Jubrt Yon selbst auf die Aunabme eines Brunnens als Scenerie 
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in iinserm Liede. — Audi findet sich in den vielen Stellen 

Lei Oriental. Sdiriftstellern, woselbst Ton den liier auftreten- 

den Personen an deraselben Orte die Rede, dass letzterer 

wirklicli ininier ein Bruniien ist. Vgl. die gleich uiiten an- 

zufulireiideii Stellen. — Aber wegen der Tbchter Jerusalem’s 

muss tinser Quell in der Niihe der Stadt angeuommen wer- 

den; wobei sidi unter den urn Jerusalem liegenden Quellen 

und Teidien leidit der Siloah als Scenerie unsers Gedichtes 

darbietet, weldier nadi 1 Rg. 1, 33. und Mischna Succa 

5, 1. yielfacli benutzt wurde und nadi 2 Rg. 20, 20. 2 Chr. 

32, 30. 33, 14. Yon grosser Wichtigkeit fiir die Stadt war. 

Die Tageszeit in unserm Gedidite ist der kiihle Abend. Dies 

lieweisen zuerst die Wasser schbpfenden Stadtjungfrauen, denn 

in 1 Mos. 24, 11. heisst es nb^iulrt riNi: n^-b; so- 

dann auch die Heerden trankenden Hirten. Denii iiach 1 Mos. 

29, 7. (wozu Ygl. Roll!. Komm.) werden die Heerden auch 

Abends zusammengetrieben, um sie, naclidem dies schon 

mehre Male des Tages gesclielien ist, iiocli einmal zn tran- 

ken, Ygl. nocli Bocli. Hieroz. I, 2, 46. — Die Personen 

sind deutlich Hirten und Hirtinnen und Stadtjungfrauen. 

Denn dass auch Madcheu im Oriente Heerden weiden, be- 

weiset 2 Mos. 2, 16. und jene, auch sonst selir schon auf 

miser Gediclit passende Stelle aus 1 Mos. 29.', woselbst sich 

ebenfalls Hirten und Heerden um den erquickenden Born ge- 

lagert liaben, als die liebliche Raliel mit den Schaafen ihres 

Vaters daher kommt. „l)enu sie war Schaferin.“ — Jene 

Tbchter Jerusalem’s erscheinen dann am Siloah, um Wasser 

zu sclibpfen, wie 1 Mos. 24, 11.; 1 Sam. 9, 11.; Ev. Joh. 

4, 7.; Ygl. Bold. Genes. S. 244.; Rosenm. Morgenl. 1, 67 IF. 

3, 571.; Harm. Beobb. bei Fab. II, 390.; die Hirten und 

Hirtinnen aber kommen, um ihre Heerden zii tranken, wie 

in 1 Mos. 29, 7.; 2 Mos. 2, 16.; Koseg. Chr. p. 84 ff.; 

1001 Nacht d. Uebers. 11, 3. 13, 174.; Ygl. ArYieux Bed. 

Arab, iibers. y. Rosenm. S. 125.; Bnrckh. Syr. d. Uebers. I, 

128. 199.; endlich Harm. a. a. 0. S. 391. Natiirlich ist 

dann dieser Sammelplatz zugleich auch der KoiiYersationsplatz 

im Oriente. Unter den angegebenen Personen treten ein 

Hirt und eine Hirtiii, zwei Liebesleute, als die Hauptpersonen 
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nnsers kleinen Drama’s heiTor. Ersterer scheint wegeii des 

V. 8. erwahnten Hirtenlagers zu eineni Hebr. Beduiuenstamme 

zii gelioren, der mit seiiien Heerdeii von Weide zu Weide 

waiiderndy gegenwartig in die Nahe Jerusalem’s gekommen 

ist, uiid irgend wo in der Gegend sein Zeltlager aufgeschla- 

gen hat, dergleiclien uach Arv. Bed. Arb. S. 80. oft sehr 

gross und weitlauftig zu sein pflegen, vgl. v. 8. Von die- 

sem gemeinsaraen ^Platze aus mochte dann jeder einzelne 

Hirt und so aucli der unsrige y. 7. nach Yerschiedenen Stel- 

len der Gegend seine Heerde zur Weide treiben, zngleich 

aber in der Nalie jener Stellen ein schattiges Platzchen ha- 

ben, woselbst er iniraer zur Zeit der Mittagshilze mit seiner 

Heerde lagerte y. 7. iDer geineinschaftliche Tiankplatz ist 

dann der Siloah, wohin die Heerden, so oft sie des Tages 

getrankt werden miissten, gefiihrt wurden. — Die Hirtin 

V. 8. dagegen ist bei Jerusalem ansassig, well ihre Brii- 

der, unter deren Aufsicht sie steht y. 6., in der Gegend 

Weiupflanzuiigen besitzen y. 6., sie aber unter den y. 5. 

genannten TOchtern Jerusalem’s nicht gut mit einbegriffeu 

sein kann. 

Der Inhalt ist eine Yerliebte Erkundigiing des Mad- 

chens bei ihrem Geliebten, woselbst er zur Mittagszeit seincn 

Ruheplatz babe, auf dass sie ihn daselbst zu Liebesgenuss 

besuchen kbnnte. Sehr naturlich wahlt sie aber zu ihrem 

Besuche die Zeit der Mittagsruhe, Theils weil Beide die 

tibrige Zeit auf der Weide; Theils an der einsamen Statte 

der mittaglichen Ruhe am Ungestbrtesten sind. Hinreichend 

deutlich bezeichnet dann der Hirt die erfragte Stelle als 

(Yom Bruiinen aus) jenseits des Zeltdorfes belegen. Einge- 

leitet wird aber in yy. 5. 6. unser Liedclien so, dass, als 

unsre Hirtin beim Brunnen erscheint, sie wegen ihrer Schbu- 

heit YOU den Stadtmadchen angestaunt und bewundert wird; 

sie aber, indem sie dieses Staunen als einen Spott tiber ihreu 

Yerbrannten Teint nimmt, den Jungfrauen dariiber Vorwiirfe 

macht. Was sie darauf zu dem Geliebten spricht, so wie 

dessen Antwort, muss man mit leiserer Stimme gesprochen 

werden lassen, weil es einen Gegenstand betrifft, der nicht 

gut Yor Zeugen besprochen zu werden pflegt. Uebrigens 
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isl iiocli zii beacliten, dass, weim die Weiber unsers kleinen 

Drama’s in einer Freiheit erscheinen, welche sonst nicht den 

Oriental. Frauen eigen zii sein pflegt, dieses in dem Stande 

der bier aiiftretenden Frauen seiuen Grund hat. Denn frei 

von der Biirde des lastigen Schleiers gelit (vgl. die oben 

angefiilirten Stellen imd Ruth 2, 3.) die Hirtin auf die Flur 

und das landliche Madcben an seine Gescbafte, wie denn 

auch noch die beutigen Zeiten dasselbe Bild landliclier Frei¬ 

heit geben. Sonniiii 1, 315. sagt: „Die Frauen der Be- 

duinen tragen kein Bedenken, wie die Weiber der andern in 

Egypten sessliaften Vblker, sicb niit offuem Gesicbt zu zei- 

gen.“ Semilasso in Afr. 2, 261. Anm.; 5, 29.; Korte bei 

Pauli. Samml. 2, 134. Anm. S. XL; derselbe ira Repert. 

Tb. 17, 133 IF.; Burckb. a. a. 0. Th. 1, 459.; 2, 680. 689.; 

Arv. Bed. Arb. 118.; die Stellen bei Hartm. Hebr. 2, 384. 476. 

und Rosenm. Morgenl. Tb. 5, 93.; endlicb; Egypten, wie es 

jetzt ist S. 216. 

Dass der Inbalt vorliegenden Gedicbtes ein vollstandi- 

ger, in sicb abgescblossener sei, lebrt der erste Blick. Nur 

dass die Adresse an die Stadtmadcben, als Beiwerk und 

Episode aucb allenfalls felilen kdnnte, wie sie denn auch 

Pauli, von dem Folgenden trennt. Gleichwohl scheint zu 

einer solcben Trennuug, wie das oben Gesagte zeigt, kein 

Grund vorbanden zu sein. 

Die Abfassungszeit des Stiicks betreffend, so eignet es 

der astlietiscbe Werth desselben, sicb zeigend in scharfer 

und kurzer Andeutung des Scenischen bei grosser Deutlicb- 

keit, in Tiefe der Seelenkenntniss und lieblicber Darstellung 

durcbaus derselben Litteratur-Epoche zu, als in welche die 

vorigeu Gedichte gebbreii. 

V. 5. Sinn; Zwar braun bin ich, wie die Zelte der 

Kedarenen, aber dennocb lieblich, wie die buntgestickten 

Salomo’s. Schwarz und doch lieblich. — Das T ist auch 

bier nur die gewbhnliche Verbindnngspartikel; denn der Ge- 

gensatz liegt in den Gedanken. — n'mrs'ya heisst bier braun. 

Den Beweis fiir die Bedeutung braun giebt zuvbrderst die 

Verwandtschaft der beiden Farben Schwarz und Braun; fer- 

ner die Etymologie, wonach 'nn'ii eigentlich: Das Braunrothe, 
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sodann Torzogsweise: Das Braunrothe der Morgenrttthe be- 

deiitet; gegen Gesen. Lex. II, 685.; sodann dass \on der 

Gesichtsfarbe der Juden in Misclinah bei Bocharl Plialeg 

p. 243. gesagt wird C3''33b D''’T)nuJ Nb ■,r:, d. i.: 

Sunt ut buxus nec nigri nec albi, s. Gita Gov, bei Ew. 

Ztsch. f. d. M. I, 2. S. 134. v. 38. (von welcher Regel 

jedocli wohl nach de la Roque bei Dbpk. S. 69. die vor- 

iiehmeren Frauen eine Ausnahine machten). Eiidlich heisst 
> c > 

aucli pallor humani faciei, so wie im Gegentheil '6.soj} 

flavus color und nigredo; Oder niger: schwarz und braun, 

vgl. auch das deutscbe Schwarz, nwb'a — ■'b“ND Ps. 120, 5. 

Jud. 8, 11. Ez. 25, 4. Die Kedarenen, ein von Ismael ab- 

stanimendes Gesclilecht Arabischer Nomaden, leben in schmutzi- 

gen Zelten, fiber die sie schwarzc von Ziegenhaar gewebte 

Decken breiten. — Die Schwarze soldier Zelte wird auch 

von Abulala bei Hareth ed. Vullers Car. II. y. 41. zum Ver- 

gleicbe genommen und zwar fiir die Farbe und Gestalt der 

Schiffe der Griechen. Ueber die schwarze Farbe dieser Zelte 

vgl. nocli Semilasso in Afr. Th. 5, 47.; Kirsch Chr. Syr. 

p, 51, 8.; Harm, bei Fab, I, 77. 129,; Arv, Bed. Arab. 75. 

und 180.; Faber Arch. 104.; Pauli. Reiss. 6, 159.; Rosenm. 

Morgenl. 4, 939.; Hartm. Ilebr. 1, 102. ■— heisst 

hier mit Rosenm. offenbar: „Zelte,“ Dies verlaugt der nb- 

.thige Gegeusatz. Sodann ist diese Bedeutung auch 2 Sam. 

7, 2., vgl. V. 6. und Hab. 3, 7. die natiirlichste. Endlich 

heisst das Wort auch im Syr.: „Zelt.“ — Der Gebrauch 

praditiger und kostbarcr, Gezelte auch bei den Hebraern 

macheu wahrscheiulich ausser uusrer Stelle das Klima, die 

daraus angestammte Sitte des Orients und Stellen, wie bei 

Hiob 21, 28. und bei Reisebeschreibern, z. B. bei Harm. 

1, 132.; vgl. Fab. Arch, 149.; Rosenm. M. 4, 940. 

V, 6. ■'Dix'nn (Ghald. •rv’ 'inT^n Dbderl., Bey. 

und 4. codd. leiten es von ab; aber falsch, wie der erste 

Blick auf den Zusammenhang zeigt. — Dass mich 

die Soime verbrannt hat. — Iialten wir gegen die iibri- 

gen Ausleger hier filr das Wort versengen, dessen 

harteres ^ (vgl. und in Ged. 1. v. 13., fiir 

Hiob 17, 1. und ru und in das weiehere ? auf 
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Aramaischartige Weise fibergegangen wHre (wohei aber aiich 

mbglich ist, ilass Abscbreiber die einander selir aliiilicben 

Ziige 1 und 7 verwecliselt batten, vgl. Hitzig Begr. d. Kr. 

S. 124 ff.). Als Griinde fiir diese Erkl. niachen wir geltend, 

dass bier aiigenfallig eineii Tiel leichteni und natiir- 

licbern Sinn giebt, wblirend das f]7^ mit seiner Bedeutung: 

Anscbielen gesucbt und gezwuugen ist; sodann dass die An- 

nabme des Ueberganges des t in t bei unserm Biiche wegen 

dessen sonstiger Spracb-Bescbaflenbeit durcbaiis keine Scbwie- 

rigkeit bat. — Aebnlicli nennt Tbeocr. X, 27. ein Madcben 

aXioxavozov und beklagt sicb Moten. bei Grang, p. n I. 8. 

(freilicb in anderm Sinue): „dass die Sonne ibm das Ge- 

sicbt gescbwbrzt babe.“ 

r'JN i;!! kann bier nnr den Sinn baben; Sogar meine 

' leiblicben Briider (konnten micb nicbt leiden). Diesen Sinn: 

Meine leiblicben Briider — verlangt scbon die nacbdriick- 

licbe Stellung jener Worte in den Anfang des Satzes, wo- 

dnrcb etwas UngewOlinlicbes angedeutet werden soil. Unge- 

wobnlicb ist aber, dass leiblicbe Briider ilire leiblicbe 

Scbwester nicbt leiden konnen. Ferner: auf dieselbe Auf- 

fassiing der Textesworte fiibrt auch ihre lexikalische Bedeu¬ 

tung. Namlicb ini Allgemeinen und urspriinglich kann Soline 

meiner Mutter nur beissen: Leiblicb mit rair xon 

Mutterseite verwandte Briider; also jedenfalls leiblicbe 

Briider. Im Besondern konnen dann leiblicbe Briider frei¬ 

licb entweder die mit niir von derselben Mutter und dem- 

selben Vater, also recbte Briider; oder die mit mir von 

derselben Mutter und verscbiedenen Vatern stammen — also 

Halbbriider 'xon Mutterseite sein. Der Hebr. Sprachgebraucb 

scbeiiit, Tveiin die leiblicben Briider zugleicb als recbte Brii- 

der bezeicbnet >verden sollten, dies durcb den besondern Zii- 

satz nN angedeutet zu baben, namlicb: p tnN, mein 

recbter Bruder; so in 1 Mos. 43, 29. Jiid. 8, 19. 1 Mos. 

27, 29.; wabreud •'QN n3 ■'mm meine recbte Scbwester 

1 Mos. 20, 12. beisst. So ist namlicb das dort im Anfange 

des Satzes stebeude mriwS' zu konstruiren. Die Bedeutung 

leiblicbe Bruder geht aucb aus dem analogen Ausdrucke 

"iN •'23 1 Mos. 49, 8. hervor, welcber beisst: Leiblicb mit 
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mir you Vaterseite verwaudte Briider, und also Tviederiim 

eiitweder reclite Briider oder Halbbriider YOn Vaterseite be- 

zeichnen kann. In jeiier Stelle scheiiit HN die rechten 

Briider Juda’s (1 Mos. 35, 23.), das 'sa aber, als yer- 

Yollstandigender und erweiteriider Parallelismiis die Halb- 

briider desselben (1 Mos. 35, 24 — 26.) bedeuten zu sol- 

len. — Andre iibersetzen •'Dn dnrcli: Meiue Stiefbrii- 

der, indera sie sicli auf die Verbiudung •'riN nu;i< Stiefmutter 

berufen. Aber rait Unreclit. Denn zuyorderst passt das 

iiiclit in den Zusammenhaug, weil es nichts Uiigewohnliches 

ware, dass Stiefbriider ilire Stiefschwester iiicht leiden koii- 

nen. Ferner bedeutet n*2;N das leiblich mit mir gar 

iiiclit yerwandte Weib meiiies Vaters; dagegen ■'32 

leiblich mit mir yerwandte Personen. Endlich hatte der 

Begriff Stiefbriider nacli Analogic yon 3 Mos. 18, 11. 

nn, die Stiefschwester, so aiisgedriickt werden 

miisseii: nm •'32. Noch Andre nehmen endlich •'73N ’>32 

als poetische Darstellung fUr: Briider, was aber die obigeii 

Bemerknngen widerlegen. 

*>2 (Meine leiblichen Briider) konnten mich nicht 

leiden. Denn der Zusammenhang erfordert hier die perma- 

nente Abneigung der Briider gegen die leibiiclie Schwester. 

Nur eine bestandige Abneigung der Briider konnte diese yer- 

anlassen, ihre Schwester fiir gewbhnlich zu dem scliweren, 

ihrer Schonheit so iiachtheiligen Dienste der Bewachung ihrer 

Weinberge anzuhalteu. Weil demnachst hier die Bedeutiing: 

gram sein ndthig ist, leiten wir die Texteskonsonaiiteu 

3^n3 yon mn ab, betrachteh also T^n3 als Nif. Jes. 41, 11.; 

45, 24. Namlich iiberall, so haufig auch r:~in iin A. T. yor- 

kommt, hat es die Bedeutung des psychischeu Gliihens, sc. yor 

Zorn, Thateneifer, Betriibniss u. s. w. Man nehme dann 

nur das Ziirneu in der Wendnng der bestandigen Fortdauer, 

so giebt das den Begriff des Gramseins und Nichtleidenkbn- 

nens, eine Bed., die yielleicht yorzugsweise dera Nifal zu- 

ziischreiben ist. Wenigstens passt dieselbe auch fast alleiu 

nur in Jes. 41, 11. und 45, 24., woselbst ebenfalls nur die 

Auffassung der Koiiss. als Nif. mbglich ist. Ausgesprochen 

kann dann •i‘in3 nach Masoreth. Weise werden 'I'nns wie Jes. 
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45, 24., ferner nnns uach Analogic Ton ‘non;;., endlicli 

nacli Analogic von tjbrjn. Die einfacliste Ansspraclie ist die 

liei Jes. Mdglich ist aber aucli, iinsre Texteskonsonauteii 

von mn nud abzuleiten; aber weniger natiirlich, well 

ersteres ira A. T. selir durchgreifend die Bed. des physischeu 

Brennens hat, also mn der eigentliche Ansdruck fiir das 

psycliische Gliihen zu sein sclieint; letzteres aber das fiir 

iiiisern Znsammenliang nnbraucbbare: Schnaubeu vor Wuth 

bedentet. Von abgeleitet, wilren iinsre Texteskonss. als 

Nifal — von “ina — als Piel ansziisprechen. Die Masor. 

Ansspraclie kann auf alle 3 Radices bezogeii werden; 

dass sie auf “in passt, haben wir schon gesehen, dass anf 

Wif. von ^“in, lehren Beispiele wie nn3, bn3, dass endlich 

auf Piel von ist eiuleuchtend. Daher tlieilen sich aucb 

die Ansichlen der Exegeten iiber die Masor. Vokalis. unsrer 

Konsonanten nacli jener dreifaclien Mbgliclikeit der Auffas- 

sung. vgl. Hos. 7, 4. Riicksichtlich der Ge- 

walt der Briider im Oriente iiber die Schwestern s. Stiick 

19 (VIII.), 8. nnd Bohlen Genes. S. 249. — •'bia nacli- 

driicklicli so viel als •'Wire mein eigner Weinberg. Hier 

allegoriscli von den Sclibiiheiten des Madchens, wie in Ged. 

19 (VIII.), 12. 

V. 7. rnnwr bei der grossen Hitze des Mittags im 

Orient (2 Sam. 4, 5.) rulit alle Welt von der Arbeit. So 

sagt Hareth Moall. ed. Vull. v. 14.: „Icli erquicke raich (an 

ineinem Kanieel) am lieissen Mittag, wo die Kinder der Sorge 

(die Gescliafttreibendeu) so ermattet sind, wie ein dem Tode 

geweihtes Kameel“ (das bekannte Vull. p. 20. und Sn- 

seui zu Lebid Moall. v. 76.), vgl. Taraf. M. v. 43. Ferner 

sagt Caab b. Sob. ed. Freytag v. 23.: Lasst uns Mittag 

macben; denn die Hitze diiickt sebr, vgl. Amrlk. IV. ed. 

Arnold v. 25.; Hanidani bei Sac. Chr. 2te Ansg. III. p. va 

1. 9. 10.; ferner beisst es in Bord. Busir. bei Rosenzweig 

Gleich 

jener Wolke, die, wobin er ancli ging (Muhamnied), ilin be- 

schiitzte vor der Glut der Sonne, die am Mittag brennt, — 

Endlich sagt Burckh. Syr. I, 745. 759., 64, 84.: „Mittag 
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liegen die Reisenden zwei Stunden still." — Nacli iinsrer 

Stelle ruhen aucli die Hirten iind Heerden zur Mittagszeit. — 

Wozii Tgl. Yirg. Bncc. 2, 8., woselbst er sagt: Nunc etiam 

pecudes umbras et frigora captant. Ferner Georg. 3, 331.: 

Aestibus at mediis umbrosam exquirere (sc. juLeto greges) 

vallem — Sicubi magna Jovis autiquo robore quercus — In- 

gentes tendat ramos: aut sicubi nigrum Ilicibus crebris sacra 

iiemus adcubet umbra. — Ferner Hor. Serm. I, 6, 125.: 

Ast ubi me fessum sol acrior ire layatum — Admonuit, fugio 

Campum lusumque trigonem; endlich s.: Egypten, wie es 

jetzt ist S. 63. und die ubrigen bei Dopk. und Rosenm. bei- 

gebrachten Stellen, so wie Boch. Hieroz. I, 2, 46. p. 519. 

^73^:2; Wir finden in diesen Worten folgendeii 

Gedanken: Sage mir, wo Du zu Mittage lagerst, auf dass 

icli niclit (weiin ich nach Dir fragend und sucliend bei den 

Hiirden Deiner Gefalirten herumginge) gleicli zu seiii scheine 

einer Person, welche bloss zum Yorwand fruge (aber in der 

That verdacbtigen Umgang init ihuen suchte). Bei dieser 

Auffassung nehmen wir also das schwierige Wort (das 

fast so viele Erkll. erfahren hat, als es Erklarer des H. L. 

giebt) in der Bedeutung: Eine Person, die sich ein Gewerbe 

mit etwas macht, etwas zum Yorwande thut, und suppliren in 

Gedanken zu den Infinitif vor aber ein nr.''3*'y3 

(sc. Namlich die Erghnzung eines b^uib wird durch 

diese unsre Auffassung nbthig, weil das Mhdchen nach ihr 

doch eigentlich sagen will: Ich frage Dich jetzt nach Deinem 

mittaglichen Aufenthaltsorte, weil ich, wenn ich es jetzt nicht 

thate, es nachher bei Deinen Gefalirten thun miisste und so 

leicht den Schein gewbnne, als fragte ich bloss zum 

Yorwande. dr»'’3‘'3>n ist aber yor li'iLDi'd zu erganzen, weil, 

wenn die Hirtin nun auch wirklich bei den Gefalirten ihres 

Geliebten nachfriige, sie dadurch, weil sie eben unbescholten 

ist, einer yerdachtigen Person nicht in der That gleich 

sein; sondern einer solchen nur bei den Gefalirten gleich 

zu sein scheinen wiirde. — Wir begriinden unsre obige 

Auffassung durch Folgendes-: 1) passt dieselbe yortrelflich 

in den Zusammenhang. Denn das Umhergehen yon Ruheplatz 

zu Ruheplatz und das Fragen sogar nach einem Gefahrten 
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der angesprocheqen Hirten hatte dem Madchen in den Angen 

der letztern allerdings deii Schein eiiier Yerdaditigen Person 

gebeii rniisseii. 2) gewalirt selir leiclit die Bedeutiiiig: 

etwas zum Vorwand thuii. Niimlich M'or lieisst im A. T. 

freilich iinr das physische Verliiilleii, d. i, eine Sadie durch 

eine andere; aber dieser BegrifF, metaphorisdi genonimen, 

ergiebt von selbst das Verliullen zuerst eiiier (wirklidun) 

Thatsadie durch eine andre erdiciitete (vgl. das Arab. 

calumniari, d. i. das figiirlidie Verhiillen eines Thatbestandes 

durch einen falschen), sodaiin einer (wirklichen) Absicht 

durch eine andre erheuchelte Absicht. So wiirde bier die 

Hirtin die ihr in dera Sinne der Gefahrten untergelegte Ab¬ 

sicht eines zweideutigen Uniganges mit ihnen verhiillen niit 

der erheuchelten: ihren Geliebten auszuforscheii. Endlidi 

3) die Erganzungen von und DrTir:?:3 machen sich noth- 

wendig und sehr leicht aus dem Zusammenhange selbst und 

siiid dergleicheii auch sonst oft noting, vgl. z. B. in Ged. 3. 

V. 17. 5>nD no und Stiick 14 (VIII.), 7. — •'■n::’ hy 

Dies ist als eine niihere Bestiramung zu oder 

vielmehr zu dem darin versteckten und dazu zn supplirenden 

b.Siub zu betrachten, also in dem Sinne: Auf dass ich nicht 

gleich zu sein scheine einer Person, welche bloss ziim Vor- 

wande herumfriige bei den inittaglichen Lagerplatzen Deiner 

Gefahrten. — Die Erkll. andrer Interpreten anlangend, so 

iibersetzen Einige: Verhiillte, in dem Sinne Bnhierin, indem 

sie die Stelle in 1 Mos. 38, 14. 15. falsch anffassen; Au- 

dere: Wie eine ganz Verschmachtete; noch Andere: Dass 

ich nicht lange uraherirre, indem sie fiir r.ya nehmen; 

noch Andere wieder anders. — Die Vokalis. der Masorr. 

r.^yb fiir r!’2>b (vgl. Gesen. Lehrg. S. 429.) scheint in Riick- 

sicht auf Aramaisch zu sein, — heisst hier 

gegen Ew., Unibr., Dopk., Gesen, Lex. und Thes. einzig und 

allein: Damit nicht, und ist das Syr. , wie auch alle 

alten Ueberss. und die meisten neuern Exegeten annelimen. 

Denn zuerst passt nur die Bed.: Damit nicht — in den Zu- 

saramenhang; weil die Frage der Hirtin eine Erkundigung 

ist, zur Vermeidung des in liegendeu Verdachtes. 

Ferner heisst H'abiS in der einzigen Stelle, wo es noch im 
9 
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A. T. vorkomrat Dan. 1, 10., schon wegen des yorlierge- 

henden ebenfalls mid selir deutlicli: Damit niclit. — 

Sodanii liaben auch die Masorr. die Aram. Partikel verstaii- 

deii, sonst hiitteii sie den Ton niclit auf die letzte, soiidern 

auf die vorletzte Sylbe gelegt. 

V. 8. ■’npy Die yerscliiedenen Vokaliss. der Masorr. 

■>2)?^, und 12)2.:^ siiid yerscliiedene, mehr Oder minder 

scharfe Darstelluiigeii derselben Ausspraclie, ygl. Ged. 7 

(Vn.)> b:? heisst: (Von bier, d. i. dem 

Bruniien aiis) jeiiseits der Dir bekaniiten Stelle des Hirten- 

lagers; was in Verbindiing init dem Rath des Hirteii: den 

Spuren der Schaafe iiacliziigelien, eiiie ziir Orientirung yoll- 

stiindig hiiireiclieiide Bezeicbnung ist, sofern das: (Von bier 

aiis) jeiiseits des Dorfes — allgemeiii die Himmelsgegend 

angiebt, die Spureii der Heerde aber auf den besondern und 

^spezielleii Plalz in jener Gegend fiibren, woselbst der Ge- 

liebte Mittags riibt. — b'J sonst ira Allgemeinen: Oberbalb, 

hat bier die spezielle Bed.: Jeiiseits, wie 1 Mos. 18, 2. 

Drei Manner standeu d. b. yon ihm aus jenseits, d. i. 

ibra gegeniiber. — 

. S 0 c h s t e s S t ii c k. 

' Cap. V, 8. — Cap. VI, 2. incl.: E u t z w e i u n g. 

Die Jlirlin zu den Tiichtern Jerusalem's: 

V, 8. Ich bescbwbr’ Eucb, Ibr Tiicbter 

Jerusalem’s! 

Wenn Ibr trefft dcii Geliebten, 

Auf dass Ibr ibm kiindet, 

Krank sei ich yor Liebe. 

Tocliier Jerusalem's: 

9. Ist er andern Schlag’s denii als Andre, 

Du Schiinste der Weiber! 

1st er andern Selling’s als die Andern, 

Dass Du Solcbes uns anftriigst? 
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Die Hirtin: 

y. 10. Er ist weiss iind roth, 

Ueberstrahlt Myriaden. 

11. Reines Gold ist sein Haupt; 

Sein Gelock Palmtraiiben, 

So schwarz, wie der Rabe. 

12. Seine Augiipfel Taubea 

Auf Wasserteiclien, 

Sich badend in Milcb, 

In Einfassnng tlironend. 

13. Seine Wangen sind Balsambeete, 

Bepflanzt mit wiirzigen KrEutern. 

Seine Lippen sind Lilien, 

Vor Myrrlie triefend. 

14. Seine Hande so fleiscbig, 

Wie Wblbungen Goldes, 

Geschmiickt mit Topasen. 

Sein Leib Elfenbein, 

Mit Sappbiren besetzt. 

15. Seine Schenkel sind Sanlen von Marmor, 

Gegriindet auf goldne Gestelle. 

Sein Anblick wie Libanoii; 

Ein Jiingling, wie Cedern so schlank. 

16. Sein Gaumen ist siiss, 

Und Alles voll Lieblichkeit. 

Das ist mein Liebster, 

Und das mein Freund/ 

Ihr Tbchter Jerusalem’s. 

Tochter Jerusalem's: 

VI, 1. Nun denn, woliin ging Dein Geliebter, 

Du Schonste der Weiber! 

Wobin hat sich Dein Liebster gewandt, 

Ibn Dir zu versblmen. 

Die Ilirtin: 

2. Mein Geliebter stieg in den Garten 

In den Garten zu weiden, 

Und Lilien zu pfliicken. 

9* 
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Scene l ie iind Personen sind hier dieselben, wie 

im vorliergelienden Stiick aus den dort angegebeneii Griinden, 

nnr dass bier aucb der Hirt in der Gegeud \on Jernsalein 

ausassig ist v. 2. Den Inhalt anlangend, so entz>Yeit sicli 

das Liebespaar v. 8. nnd 1. angesichts der ganzen Versainm- 

Inng V. 1. dergestalt, dass der Hirt sogleich Kehrt macht 

nnd seine Heerde forttreibt v. 8. und 1. 2. Wobei die Ge- 

liebte natiirlicii, da sie die Verhallnisse des Hirten als ihres 

Geliebten geuau kennt, sogleich aus der Richtung, welche 

er nimnit, weiss, dass er sich in seine Behansiing und auf 

seine Weiden begeben werde v. 2. Mit diesem Moment be- 

ginut miser Drama. Die Hirtin, kaum you dieser ernsten 

Yi'eiulung des Streites zu sich selbst gekonimen, und in der 

ersten Hitze Willeiis, ihren Geliebten nie YYieder zu seheu 

Y. 8., ilim aber dennoch in treuer Liebe ergeben, ilussert 

gegen die Stadtniiidclien, dass, weuu sie demselben einmal 

irgend wo licgegneten, sie ilira bestelleii mbchten, dass sie 

Yor Liebe ganz ungliicklich und krank sei. Diese, selber 

iiber das ungalaiitc Betrugen des trotzigen und groben Pa¬ 

trons aufgebraciit und auch wohl in der Meinung, dass der 

Eulsehluss der Geliebten, ihn nie VYieder zu sehen, ernstlich 

genieint sei, antworten ihr, dass sie ihn solle laufen lassen, 

Yveil so Einer uicht so Yiel Aufhebeus w'erth und alle Page 

zu finijen sei. Das will sie aber'dennoch uicht gelten las¬ 

sen, 4eil ihre Liebe gegen ihn doch uoch'die alte ist; und 

stellt ihn in einer langen begeisterten Rede als einen wahren 

PliOiiix dar. Dabei redet sie, ihren ersten Entschlnss auf- 

gebend, so Yollig sich ihren Groll aus dem Herzen, dass 

die Madcheu alsbald eiusehen, zu Yoreilig geschlossen zu 

haben, und nun aus Mitleid mit ihrer Gefahrtin andere Sai- 

ten aulspannend, sich sogar gefallig erbieten, indem sie sich 

zuYor nach dem Orte erkundigen, wohin er gegangen sei, 

den Erziirnten mit ihrer Freundin wieder auszusohneii Y. 1. 

Sie ist auch ganz mit diesem Vorschlage eiuYerstanden, in¬ 

dem sic, ohne erst etwas Anderes zu sagen, sogleich den 

Ort, wohin sich der Geliebte gewendet babe, angiebt Y. 2. — 

Hiermit schliesst das Stiick und iiberlasst der Phantasie des 

Lesers, den Erfolg des Yersohnenden Ganges von Seiten der 
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Stadlinadchen sicli selbst anszumaleii. — Dies scheint «ns 

der Zusarainenhang des \orliegenden, iii dieser lliicksicht 

Tielleicht scliwersten Slucks imsrer ganzen Samtnlung zu sein; 

wenigstens ist derselbe einfacli luid ansprechend, iiur dass 

das ill v. 1. hierbei (s. deii Koram.) in einer nicht ge- 

wbhnlichen Fassung genominen werden muss, Uebrigens hat 

aiicli sclioii der Kedakteur misers bibl. Buches eine Eiit- 

zvYeinng mid VersOhnuiig zvveier Liebesleiite in dieser Stelle 

gefmiden, Aveil er sie an das deutlicli Aehnliches enthaiteiide 

Fragment in V, 2 — 7. (s. die Einl. §. 6.) geselilossen hat. 

Die Abfassiingszeit dieses Liedes aiilaiigend, so ist am 

Wahrscheinlichsten, es in dieselbe als das »\orhergeheii{ie zu 

setzen; ja es sogar deni dortigen Verfasser ziizuschrciben. 

Denn ziivorderst kommt sein asthetisclier Werth in jeder 

Kiicksicht dem des \origen gleich, Torziiglicli wegen der 

psychologischen Feinlieit in der Auffassmig der Cliaraktere, 

die Nichts zu wiinschcii iibrig liisst, Demi die Hcftigkeit 

des Geliebteii, die dessen ohiigeachtet feste Liebe des iniiigen 

Madchens, ziigleich mit ilirem fein gcfiihlten Point d’hou>ieur 

V. 2., so wie aiif der andern Seite der Hath der Madchea 

(die es aber in gleichera Falie nicht aiiders als unsre Hcldin 

geniacht haben wiirden) mid docli wieder ihre gefaliige 

Freiindschaft gegen die Liebhaberin; Alles ist so fein nnd 

zarl, als wahr gefiihlt. — Gerade in dieser Hiicksiclit war 

aber aiich das vorliergelieiide Stiick ausgezeichnet, Audi iin 

Aiisdruck haben beide Lieder Verwandtsehaft. Denn das: 

Schiinste der Weiber — kommt mir in diesen beiden Stiickea 

vor. Die Scenerie mid die Personen sind in beiden diesel- 

ben. — Wenigstens muss miser Stiick lange Yor dem 2ten 

nnd 7ten abgefasst sein wegeii der darin lierrschenden (in 

Verglcieh zu der eiitgegengosetzten Eigeuschaft bei eben die- 

seu beiden Stiicken) so aiigemesseHeii mid natiirlidieii Bil- 

derspraelie (S. zii Stiick 2.). Endlich lassen aiich die Ar- 

cba'ismen trPM, aiif eine friilie Abfassuag 

schliessen. 

V. 8. r;7a icli beschwiire Each, dass iiir ihm 

bekannl niacht. »~t7.2 in dem Simie: dass, quod,' sclieint Ara- 

maiscliartig zu sein, wie deim auch im Arab, dieser Uebraucli 
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liaufig ist. Der Uebergang der Bedentung zeigt sicli aiich 

sehr deutlich in dem Lat. quod. 

T. 9. Was ist Deiii Geliebter besser als andre Lieb- 

Iial)er, dass Du uiis so (feierlich) bescbworst; sc. ibm zu be- 

stelleii, dass Du \or Liebe krank seist. Sinn: Dein Geliebter 

ist gewolinliclien Schlages, ein Liebhaber wic alle Liebhaber; 

uni den Du also nicbt solch Wesen macheii darfst. Lass 

ilin nur laufen! Dergleicben findest Du immer. — 

Kollektiv.: Die Geliebten, -vgl. das in Ged. 11. (Cap. 7.) v. 10. 

iiber dies Wort Gesagte. — so, d. i. bier dem Zii- 

sainmenliauge nacli: so feierlich uud ernstbaft; iind das ist 

wieder so viel als: Dass Du Dicb so gefabrlicli um Deinen 

Geliebten bast. — •l:n^•:au:ri Diese Konss. miissten wir eigent- 

« lich aussprecben, weil ein Weib das Subj. dazu ist. 

Aber weil im ‘vorigen Verse drei Mai Maskulinaraffix. fiir 

die betreffenden femininellen angewandt werden, so ist es 

geratben, aucb bier die 2te Pers. Mask, anzunebmen und 

I3rr>3'>2jr7 zu lesen. So aucb die Masorr., Ygl. jedocb das 

15te Stuck Y. 9. 

Y. 10. n^: glanzend weiss Tbren. 4, 7. nicbt „braun- 

licb“, wie Pauli, will; daniber, wie iiber Diifi Ygl. aucb 

Kleuk. z. d. St. — Aebnlich you den scbonen Farben eiiies 

Mannes sagt Hor. Od. IV, 10. y. 4.: Nunc, qui color est 

puniceae llore prior rosae; Tibull. eleg. Ill, 4. yy. 29. 30. 

YOU Pbbbns: Candor erat, qualem praefert Latonia Luna. 

Et color in niveo corpore purpureus, Ygl. nocb die Stellen 

aus Virg. und Ovid bei Kleuk., die sich aucb bei Dopke 

findeii. biDi'n glanzend. 

Y. 11. TD DnD Offenbar ist, wie scbon Kleuk. 

ricbtig siebt, der Goldglanz (Ygl. uut. y. 14.) der leucbten- 

den Gesichtsfarbe zu Yersteben, wie in Stiick 7 (VII.), 2. 

und Stiick 16 (VI.), 10. — heisst bier, wie wir 

Yerniutben: Palmtrauben. Denn zuerst entspricbt das Bild 

der Palmtrauben Yortrefflich den gleicb einzelnen Palmbeeren 

rund um den Kopf zusanimengeluUiften Locken. Ferner fiibrt 

aucb die Etymologie auf die Bedeut. Palmtraube. Namlich 

D'^bribn ist offenbar abzuleiten you bn, bbn. Dies bedeutet 

zuerst: Zu Boden strecken; wo’von bbin praedator Ps. 137, 3., 
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wie rny iiiul iiTuS ^cgen Evv. Koniin. z. d. Ps. S. 257. 

Iste Ausg. iiiid Geseii. Lex. il, 796., wclche es von bn —bo 

lujd bb"* ableiten. Sodaiin lieisst bbn: Aiif cineii Haufen zn- 

sanimenwerfeii, wovoii bn Hiigel, Geseii. Lex. II, 811. iind 

Burckli. Reiss, in Syr. I, 253 If. Mit diesera bn nnii ist, 

wie aiicli sclibn Abeii Esr. tbut, iiiiser bnbn zu konibiiiiren, 

so dass sich wie von selbst dafiir die Bedeutung: Die den 

Steinbtigein Gleicheiide (sc. Palmtranbe), die sonst aiicli bziON 

lieisst, ergiebt. — Eine giite Gewilbr abcr fiir die Riclitig- 

keil dieser Ableitung liegt in einer Stelle des Scholiaslen 

Suseui zii Amrulk. Mo. v. 33., woselbst er sagt, dass 

Palnitraube lieisst. Die Etymologic dieses Arab. Wortes abcr 

(JjCc prostravit; magniis collis arenacetis; niagnus, 

crassns) gewabrt auch fiir den Arab. Ausdruck der Palm- 

traube die Vorstellnng und Aiiscbaiumg eines zusammenge- 

worfeiien (grossen) Haufen (Sandes), ganz wie im Ilebr.— 

Die iterative Form abcr ist sebr maierisch ziir Bezeiclinung 

der Fiille der Beeren augewandt, dereii eine solcite Palm- 

traube oft an die llundert bat. Endlicb begiinstigt iinsre 

Auffassung, dass auch Amrik. in der olien angefiilirten Stelle 
C 

das Gelocke eines Mildclieus „mit Palmtrauben K]L<'.jLB 

an bcscliwertem Zweige“ vergleicbt, zum deulliclien Zeicben, 

dass dieser Vergleich dem Semitismus volislandig zusagt vgl, 

1001 Kacbt 5, 24. — Andre Ausleger, wie z. B. Kleuk., 

'Gesen., de W., Dopk. erklareu: Palmzweige, was ja aber 

scbou das dafiir gebraucblicbe Wort ci;c!:o bedeutet; Mich, 

ad Lowth Praelectt. p. 637., Kleuk., Rosenm. verstelien die: 

Dattelliiille; adjektiviscb in dem Sinne: pendulus iielmien das 

Wort Sal. Jarclii, Scluilt. opp. miun. p. 243., Yelth., Pauli., 

Dbpk.; feuclit iibersetzt Ew. — m^no vgl. Ged. 2 (IV.), 1. 

V. 12. Dieser Vers stellt die Augen vollstandig unter 

dem Bilde zwcier Teiche dar (vgl. Ged. 7 (VII.), 4.), auf 

welclien zwei Taubcn scbweben. Die Teiche namlich sind 

die ganzeii Augen; das Wasser, worin sicli die Tauben ba- 

deu (deim die Tauben lieben wegen ihrer grossen Reiiilichkeit 

wasserreiche Gegeuden, vgl. Boch. Kieroz. I, 2. S.' 11. — 

Tauben auf Wasscrbacheii s. Ps. 68, 14.), ist das Milchweises 
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im Aiige; die Taiiben selLst shid die bewegliclien, lieblich 

seelenyollen Aiigeiiapfel. Das nehraen wir alsdami ge- 

gen die tibrigen Erklarer in der Bedeutuiig: Einfassung, nnd 

verstehen es, um das reizeude Bild Yollstaiidig zu maclien, 

Ton der Umzaiinnng, der etwa aus griinendem Buscliwerk be- 

stelienden natUrliclien Einfassung der Teiche; in der Anwen- 

duiig Ton den Augeuwiinpern. Der Yergleich Ton Augen mit 

Teiclien ist auch sonst bei Oriental. Dichtern nicht olme Bei- 

spiel. So Tergleiclit Tarf. Moall. t. 32. die klaren, gliin- 

zenden Augen eines Kameels mit Wassergruben, d. i. Teichen, 

Tgl. den Scliol. Suseni z. d. St. 

T. 13. Wir Tokalisiren die Konss. 

nacb Analogic Ton nVip Amos 4, 6. als Blur. Denn 

zuerst ist Ton 2 Waiigen die Rede, sodann verlangt es das 

nach dem sogleicli unten zu Bemerkenden; endlich 

die Glosse Ci'^nr: in YI, 2. S. das. Uebrigens sind 

miter den beiden Woiien mit den Ueberss. hiigelartig erho- 

beue Gartenbeete zu Tersteheii; denn der Weihraucli wachst 

nach Justin. 36, 3. und Plin. 12, 25. bei Yelth. ungestiitzt 

anf Beeten, und Palastina ist nach Warnekr. a. a. 0. 15, 227. 

sehr reich daran. — D‘’np“TJ3 Die Konsonanteu des 

ersten Wortes sprechen wir, wie der Chald., LXX. (Arab., 

Aeth.), Pauli, und Yelth. gegen die Masorr., als Part. Piel 

und erklareii, es auf die Beete beziehend: Balsam- 

beete, welche Gewiirzpflanzen hervorspriessen lassen. In der 

Anwendung sind alsdann unter den Balsam beeten, wie 

auch schon Kleuk., Yelth. (gegen Ew., Dbpk., Rosenm., welche 

das Gesicht mit Salben ubertiincht sein lassen) anuehmen, die 

geriindeten Wangen zu Terstehen; unter den Gewiirzpflan- 

zen der Beete aber, was die Ausleger iibersehen, der anf- 

keimende, blauliche Flaum des Bartes, der bei Arab. Dich¬ 

tern so hanfig mit dem der Myrthe, und in den Per- 

lenschuuren S. 83. sonst mit Pflanzen Terglichen wird. — 

‘■pmriB'ii Ps. 45, 3. Unter den Lippen Tersteht man hier am 

Einfachsten den rothen Mund, demnhchst also unter den Li- 

lien rolhe, dergleichcn nach Plin. nnd Pauli, a. a. 0. S. 139. 

Torziiglich in Syrien gedeihen. Dies schon, weil die Lippen- 

lappeu diirch den lierTorkeimeuden Bart blaulich eefarbt 
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sind, also den Vergleich rail weissen Lilien niclit gut zulas- 

sen. Ueber die triefende Myrrlie Tgl. Ged. 9 (V.), 5. and 

Ged. 1, 13. und iiber den Speicbel s. Stuck 10, 11. 

V. 14. nelinien wir gegen die iibrigen Ansleger 

nicht in dem Sinne: Ring, soiidern in der Bed.: Wolbuiigen, 

also: Seine Hande sind goldene Wolbungen, d. i. Hande und 

Finger sind yoII und rund uiul die Hautfarbe derselben so 

sclibn und glanzend, wie Gold, Tgl. tt. 11. und 15. und 

Stuck 7 (VII.), 2.; me es denn auch ini Nibelungeiiliede 

(iiach Zeune v. 3212.) Ton der Hautfarbe der Chriemhildis 

heisst: Ir Tarve gen dem golde den glanz vil lierlichen 

truoch. — Die Bed. Wolbuug fiir liegt ja aber iiber- 

liaupt der Radix zum Grunde in den Worten ‘bby, nb3«b^, 

bi, r.b?, Tgl. grossus. — Wolbungen aus- 

gelegt mit Chrysolitli — Ton den Nagelii und den aus dem 

Fleische herTorschimniernden Knoclieln zu Terstehen. — 

(Sein Leib) ist bedeckt, d. i. gleiclisam besetzt. Sinn: Der 

hellweisse Leib des Geliebten (Tgl. das b^sn ira 

Targum z. d. St.) gleicht einem Kunstwerke aus Elfenbein, 

das durchscliiminernde Gelb aber (in welches das Elfenbein 

ja wirklich aucli Uberspielt) der Goldfarbe (n::3^) des glan- 

zenden Sapphir’s; wie denn auch in Threui 4, 7. die Wei- 

chen und die lierumliegenden iiachsten Theile (n'^n nach 

Gesen. = taille) ebenfalls mit Sapphiren und bei Amrlk. 

Mo. T. 35. in deraselben Sinne mit einem kbstlichen, stein- 

besetzten Bande Terglichen werden. Uebrigens diirfte man 

wohl in alien diesen Yergleichen mit Edelsteinen eine An- 

spielung auf die im Oriente noch bis heut zu Tage den Edel- 

gesteinen allgemein zugeschriebenen Wunder- und Heil-Krafte 

so wie sonstigen geisterhaften Eiufliisse linden. Man denke 

nur an das Brustschild der hohen Priester und daraii, dass 

auch Galen., Dioscor., Aristot., AtIc., Plin. den Edelsteinen 

Wunderkrafte beilegen, Tgl. Schubert Naturgesch. S. 361 fF. 

Dieses fiir unsre Stellen angenommeu, wiirde alien jenen 

Yergleichen einen hochst pikanten, lieblichen Beigeschmack 

geben. — 

T. 15. T'p'iTD Auch Amr. b. Kols. t. 18. Tergleicht die 

Beine eines Madchens mit zwei Saulen tou Elfenbein und 

/ 
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Marmor. Und als der mbrderisclie Eber, welclier in dem, 

dem Tlieocrit zugeschriebenen Gedicbte elg ^J^dcoviv diesen 

letztern todtet, angeklagt wird, entschuldigt er sich v. 28 If. 

damit, dass er sagt, er babe die sclibne Gestalt des Adonis 

fiir eine Bildsaule augeseben und sei durcli die scbdneii 

Marmorlenden angelockt wordeii. Der Perser Dschami 

iieimt die Scbenkel Jussuf’s Fundgr. 3, 298.: silberii. — 

Sauleii aiis Marmor auf goldnem Fusse ist eiiie Anspielung 

auf die bei Faber Arch. p. 417. besprochene Sitte, Saulen 

aiis "verschiedenen Stoffen zusammen zu setzen. 

■j*):;!? Die Araber sageii \om Libanon, dass sich alle 

vier Jahreszeiten zugleich auf ihm befinden, Raum. Pal. Iste 

Aufl. S. 25. Auf dem hbchsteu Joche desselben liegt ewiger 

Sclinee, Jerem. 18, 14.; Moteii. bei Rohl. p. 14.; Tac. Hist. 

5, 6.: Ipsa aestas eoriim (jugorum Libaiii) est hiems; War- 

nekros im Repert. 15. S. 197.; Oedra. a. 0. II, 184. — 
Maundrell bei Oedm. a. a. 0. S. 187. traf sogar im Mai auf 

dem Gipfel desselben Schnee an. Auf diese Region folgeu 

jene Fruhlingsfluren (Oedm. II, 188.) toU ewig bliihender 

Blnmen, Hos. 14, 7.; Oedm. 2, 216., die mit den Cederii 

■vereint, Schulz Leitt. 5, 459.; Rosenm. Morgenl. 4, 368., die 

kostbarsten Wohlgertiche aushaucheii, Esk. Erlhutt. 1, 292.; 
Stiick 10 (IV.), 11. Und von nun an bis auf den Fuss des 

Gebirges ist auch nicht ein Platzchen unbenutzt und uufrucht- 

bar. Daher die Anspielung der Bibel auf Libanon’s grii- 

iieude Pracht, Nall. 1, 4.; Jes. 35, 2.; Denter. 3, 25., die 

Theils in Oliven- und Cypressen-Willderii (Oedm. a. a. 0. 
3, 151.) voll siiigender Vogel (a. a. 0. 2, 151.), Theils in 

Weiapflanzungeu besteht, Hos. 14, 8. — Demnachst hat 

dies Versglied den Sinn, dass, nachdem das Madchen alle 

Einzelnheiten der schbnen Gestalt ihres Liebsten vom Kopf 

bis zu den Fiissen beschrieben hat; sie nun den Gesamml- 

eindruck schildert, den diese Reize in ihrer Vereiuigung, 

den das Anseheii des Jiinglings im Ganzen macht; indcm sie 

alle die bunte, liebliche; blUheiide Pracht an Farben und 

Form der Gliedmaassen vergleicht mit der bunten, reizenden 

Pracht, in welclier sich der Libanon deii erstaunten Blicken 

aus der Feme zeigt. Andre Erklarer uehmeu den Libanon 
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hier als Vergleicimng der Grosse und Stiirke der Gestalt des 

Geliebten, was aber, obwolil niclit gegen den Geist Oriental. 

Dichtkunst (ygl. z. B. Koseg. Clirest. Arab. p. 68. 1. 3. und 

Amrlk. Moall. v. 75.), dennocli bier als ein formloses, fast 

iingeschicktes Bild unpassend erscheint. mnl ist bier nicbt 

als Adj., sondern Norn, in deni Sinne: Jiingliug zu nelimen, 

weil dies besser dem bier iiotbigen, die friihere Beschrei- 

Liiug zusammenfassenden Begriffe der Gestalt entspricbt. — 

Eine abnlicbe Durcbmusteriing aller Reize einer geliebten 

Person lindet sicb nocb in den Gedd. 2. 7. 10., so wie abn- 

licb in Ew. Ztscb. f. d. M. II. S. 136. und dem oben ange- 

zogeneu Gedicbte des Anacreon. 

V. 16. Endlicb bleibt nocb der Dicbterin iibrig, ein 

Wort Ton dem boben Genusse zu sagen, den so yiel 

Reize gewa,bren. Seine Kiisse irin (\gl. v. 13. und die iibri- 

gen dort angegebenen Stellen) sind siiss; so wie er ganz 

und gar (der ganze Kerl, wiirde man sagen, wenn bier Ko- 

mik anwendbar ware) "ibs Ged. 2 (IV.), 7. Toiler siissen, be- 

gebrlicben Genusse steckt. — So ist also nichts in 

dieser eben so pracbtigen, als liebliclien Bescbreibuug yer- 

gessen, yon den eiuzelnen Gliedmaassen, ihrem Gesammt- 

eindruck und der boben Gestalt bis auf die lierrlicben Ge- 

niisse, die soldi ein Mann gewabrt. 

VI, 1. Diese Worte betracbteii wir als constr. praegii. 

(Gesen. Lebrgeb. 222. b.), nebmen alsdann das Verb, in der 

Bedeutung: Bitten, fiirbitten, und erhalten also den Sinn: 

Wir wollen ibn erbitten (und yersobnen) mit Dir; — gleicb- 

sam: Wir wollen ibn mit Dir wieder zusammenbitten. 

y. 2. p ist bier, wie 1 Mos. 2, 8 IF. ein Garten, eine 

Trift mit grossen Waldbaumen, Blumen uiid Wiesen bedeckt, 

ygl. Gesen. Tbes. I, 296. u. d. W.; womit Dopke’s Ein- 

wand S. 177. fiillt. — Aucb yon der Europa heisst es beim 

Moscli. Id. 2. y. 32.: ^'H onox ex A£L/.i(vvog evnvoa Ielqlk 

xeqaai, d. i.: Oder in griinender An’ sicb duftende Lilien 

abbracb. Das ist fast ganz wie im H. L. das Weiden uiiter 

Lilien. dimri mjT^s^b Diese Worte scbeinen uns als Glosse 

zu den entsprecbeuden Worten in v. 13., woselbst 

stebt, zu gehbren, welcLe unser Redakteur, um sie nicbt yer- 
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ioren geheu zn lassen, nicht Lesser zii placireii gewusst Iiat, 

als hierher. Denn zuvorderst gehoreii sie nicht an ihre 

jetzige Stelle; zuerst, weil sie neben dera ]a, welches, wie 

wir oben gesehen haben, eine ganze “Trift mit grosseii 

Waldbaumen, Blnmen und Wiesen bedeutet, also die Balsam- 

beete schon in sich schliesst, niichtern und iiberfliissig er- 

scheinen. Sodann ist es auffallend, dass dieselben Wortc 

eiu Mai, wie oben in allegorischem und bildlichem Sinne, 

etwas spater aber in deni wirklicheii yerstauden werden, wie 

bier. Endlich fliesst die Wiederholung weder aus astheti- 

scher Disposition unsers Stuckes, wie das im H. L. bestan- 

dig der Fall ist, z. B. im 3ten, 9ten und lOten Sliick; noch 

hat sie sonst ein Motif, wie etwa eiu durch Anklang an 

schon Gesagtes zu erregendes angenehmes Gefiihl. Sie passt 

also nicht an ihrer jetzigen Stelle. — Sie kann aber auch 

ferner nicht Glosse zu dem ihr zunachst yorhergeheuden p 

sein, weil das ein zu bekanutes und leichtes Wort ist, ura 

eiiier erklarenden Glosse zn bediirfen. Vielmehr ist sie als 

Glosse zu n3in“i3> in y. 13. zu betrachten, weil dieses wegeii 

des fehlenden Pluralzeichens zweideutig ist, und leicht, wie 

es denn auch yon den Mason*, geschehen ist, fill* einen Sing., 

dergleichen aber hier unschicklich war, gehalten werden 

konnte. — 
\ 

— I ■ - 

S i e b e n I e s . S t u c k. 

Cap. VII, 1. yon ita bis v. 7. incl.: T a u z. 

Ein Ju7i(j ling sp rich t: 

y. 1. Was galft ihr nach Sulamilh, 

Gleich der Tanzerin feiler Schaaren!-- 

2. Wie schon Deiue Tritt’ in den Schuhen, 

0 Fiirstin! — Der Hiiften Wblbung, 

Wie Halsschmuck leuchtend, — ein Kunstwerk. — 

3. Dein Schooss ein geriiiideter Becher, 

Nie mangelt ihm IMischweiii. — 
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Dein Leib ist eiii Waizeiihaufen, 

Umzaunt mit glanzenden Lilien. 

4. Deiiie Driiste sind gleich zwo jungeii 

Zvvillingsgasellen; 

5. Deiii Hals eiuem Elfenbeintluirme; — 

Deiiie Aiigen den Teichen zu Hesbon 

Am Thor Bath-Rabbim; — 

Deiiie Nase gleicht Libanon’s Thurm, 

Nacli Damaskus schaiiend. 

6. Deiii Haupt ist geschmiickt wie der Karmel, 

Die Locke so glanzend wie Purpur, — 

.Rings Flechten — ein Kbnig an Holicit. — 

7. Wie schbn niid wie lieblicli 

Bist Du, Freuiidin, in solcherlei Liebreiz. 

Scenerie und Personen. Ein Fiirstenmadclien tanzt 

in dem Saale ilires Vaters, vor zusclianenden Gasten, die der- 

selbe zu einem Feste geladen hat. Finer unter ihnen, der 

Redende, ist ihr Liebhaber. — 1) Dass das erwahnte Fiir- 

stenmadcheii als im Tanze begrifi'en gedacht werden miisse, 

lehrt Y. 2. iind die Yon den Fiissen beginnende Beschreibung. 

2) Dass sie es Yor Zuschauerqj-thue, zeigt y. 1. 3) Beides 

zusaramen macht die Annahme nbthig, dass die Ziischauer 

in das Haas ihres Vaters geladen gewesen seien nnd zwar 

4) ill der F^igenschaft als Gaste. Endlicli 5) dass der Re- 

deude die Tanzerin liebe, zeigt der neidisch das Aiiscliauen 

der ubrigeu Gaste abwehrende Ausruf in y. 1. nnd die Be- 

geisterung in der Schilderiing. Bekanntlicli aber ist es iin 

Altertliume eine so beliebte Sitte, bei festliclien Gelegenhei- 

ten zur Ergotzlichkeit der Gaste zu tanzen, dass es nach 

Coni. Nep. Epam. Cap. I. sogar Yornehme Personen tliaten, 

geschweige denu im Oriente, woselbst der Taiiz you jelier 

zu den griissten Lustbarkeiten gehorte. Fiir die Hebraer 

Ygl. man Stellen, wie etwan Ps. 150, 4.; Hiob 21, 11.; Thr. 

5, 15.; Eccl. 5, 15.; z. B. bei Siegesfeiern 2 Mos. 15, 20.; 

Jud. 11, 34.; 1 Sam. 18, 6.; Judith 15, 3.; beim Wein- 

erndtefest Jud. 9, 27.; 21, 21.; Ygl. George Jiid. Feste S. 277. 

und sonstigen festliclien Gelegenlieiten: 2 Mos. 32, 19.; Marc. 

6, 22.; Luc. 15, 25; — fiir die Araber: Tarf. Moall. v. 44. 
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mit Siis.; Koseg. Chr. p. 3 fF. iind sonst nocli sehr lianfig 

1001 Naclit; Rosenm. Redninen-Arb. 121.; dess. Morgenl. 

2,‘229. — Inhalt. Der Geliebte, eifersiichtig uiid neidisch, 

argert sicli dariiber, dass die andern Gaste ebeii so entziickt 

sind, wie er, toii den grazibsen Bewegiingen der taiizenden 

Sulamitli iind ilireii dabei sicli immer mehr entwickelndeii 

Schbnheiteii v. 1.; bricht aber, zii sehr Yon letzteren hin- 

gerissen, in ein begeistertes Lob derselben aus, bis y. 7. — 

Line Yorzijglich treffeiide Parallele iibrigens zii iinsrer Scene 

findet sich in Marc. 6, 22.: „Und es kara ein gelegener 

Tag, dass Herodes anf seinem Jahrestag ein Abendmahl gab 

den Obersten und Haiiptleuten nnd Vornehmsten 

in Galilaa. Da trat herein die Tochter der Herodias und 

tanzte und gefiel wohl dem Herodi und denen, die am Tische 

sassen.“ Matth. 14, 6. Audi Anacr. stellt iu Ged. Nro. 6. 

eine ahnliche Situation dar, indem er sagt: MeO^vofiev a§Qa 

yeXiZvTEg — ‘Fjto di xovQa-%OQev£i. 

Vgl. auch noch Prop. II, 3. (ed. Lachm.) y. 17. 18. — 

Der Zweck des Drama’s also ist, die Wirkungen, wel- 

che der Anblick eines reizenden, tanzenden Mudchens auf 

einen sie Liebenden lierYOrl^ingt, darzustellen. — Dieser 

Gegenstand wird in den angegebenen Versen Yollstandig 

abgehandelt. Deun mit den Fussen beginnt die Beschreibung, 

geht bis zum Kopfe und schliesst in y. 7. mit einer deut- 

lichen Zusammenfassung, Ygl. Ged. 2. y. 7. — Mit Uurecht 

Yerbindeu daher noch Herd., Pauli., Velth., Dopk., de W. 

die Verse bis VIII, 4.; Kleuk., Hufn., Standi., Ew., Rebenst. 

bis VII, 10.; und Rosenm. bis VII, 11. mit unserm Gedichte. 

Abgefasst ist unser Stiick am Wahrscheiiilichsteu in den 

spatern, etwan Ezechiel’schen Zeiten. Denn zuvbrderst scheint 

es nicht sehr psychologisch, dass der Yon des Madchens Rei- 

zen Begeisterte noch ansser denselben Etwas, namlich die 

gierigen Blicke der iibrigen Zuschauer,^ bemerkt. Sodann 

sind die Bilder, in Ged. 2., riicksichtlicli dieser Eigen- 

schaft im Isten und 6ten Ged. diirchans eben so kiinstlich 

als iibertrieben, das in iY. 3. sogar schon sehr iippig, einige, 

z. B. der Vergleich der Augen mit Teichen, erweislich nicht 

originell, Ygl. Otes Stiick y. 12. Endlich sind die bffent- 
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lichen Tiinzerinnen dock •vYahrscheiiilich erst eine Sitte der 
spatestcn uiid Inxuridsesten Zeiteii des Judischeii Staates. 

V. 1. n^72bim nnn n?:. — ntn mit 12 mit Gier he- 
trachtcii, gleiclisam mit den Augeu Yerschlingen in gutem 
uiul boseni Siiiiie, in ersterra Stiick 16 (VII.), 1., in letz- 
term liier iind 1 Mos. 21, 16.; 44, 34.; Eccl. 2, 1.; Jos. 
7, 21. Vgl. non in bosem und gutem Sinne. — nbn72o 

&''3n72!n Wir fiiiden in diesen Worten folgenden Sinn; Was 
scliauet ilir mit so uiianstandigeii Blicken aiif die Sulamitli, 
W'ie auf eine gewohiiliclie oifeiitliche Tanzerin (vgl. Winer 
Ileallex. II, 656.), ein Vorwnrf, der nocli gewichtiger da- 
durch wil'd, dass jeiie Tanzeriunen (vgl. Egypten, wie es 
jetzt ist S. 209.) zugleich auch feile Dirnen zu sein pflegen; 
so dass also der tiefere Sinn ist: Was begafft ihr die Su- 
lamith wie eine feile Dime. Wobei hinter o ein n zu sup- 
pliren ist, wie im 8ten Stiick (III.), 6. — Demnaclist vo- 
kalisiren wir also Q''3n'72M nb'^nwo. Diese Auffassimg giebt 
eiiien siclitbar guten, vollkommen ausreicheiiden Siiiii, und 
geniigt auch riicksichtlich der grammatikalisclien und lexika- 
lischeii Aiiforderungen. Namlich nb"'n73 liaben wir in dem 
Sinne von Tanzerin als Fern, von b'’ri72 geuommeii. Nun hat 
zwar sicher der Inf. Kal bin Jud. 21, 21. die Bed.: Tauzen, 
aber das Hifil kommt im A. T. nirgends mit diesem Sinne 
vor. Es ist aber auch nicht nothig, bTilp ein Hif. sein zu 
lassen, soudern das Fut. Kal lautet auch b''n^, also kaiin 
bTiTp das Part, dazu sein; vgl. O'ia und, t)’''b7p, Diiby und 
S. Ew. Gr. §. 245. 2te Aufl. Dass aber b'''n'' sonst auch 
Hif. ist, weuigstens kausative Bed. hat, thut unsrer Ableit. 
keinen Eintrag, weil auch ■]^n73 nach Gesen. Thes. I. p. 202. 

docens und discens heisst. — Moglich ware iibrigens auch 
b‘'n7p geradezu wie Dnp von sno, so von bin73; Tanz ein 

Denominativum sein zu lassen. Man kbnnte allenfalls auch 
nbhip aussprechen, wie die Masorr. Oder nbhip (vgl. 1 Mos. 

1, 16. und Ges. Monn. Phoen. I, 336. Nro. 5.; 442. ' 
§. 39.) und miisste alsdaiin das Abstr. pro Goner, gesetzt an- 
uehmen; was aber, da das Leichtere moglich ist, eine un- 
ndthige uiid gesuchte Erschwerung wiire. — t]*'3n7on neh- 
men wir in dem Sinne: Schaareii 1 Mos. 33, 8. und zwar 
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gemeinen Volkes, spreclien also vgl. GtQaToq: Heer 
iind gelagertes Volk. So liat auch das Hebr. Wort Qi* im 
spatern Hebraisuuis die Bed.: Gemeines Volk angenommen, 
z. B. iu Aboth 3, woselbst es heisst y“i&?n vz'j nvc:r! inn: 
Die Versammliuigsliaiiser des Pobels, wozii \gl. Jost Gescli. 
d. Isr. Bd. 3. S. 78. Anm. 2. S. 123. Aehiilicli yerhalt sicli’s 
mit in.'i mid plebs. Fur n laseu einige codd. n, welches als- 
daim in dem Siiine ad instar geno..imen werdeii iniisste, wie 
sonst auch zuweileu im Hebr. imd z. B. auch im Phbniz. in 
aVin nbn bei Geseii. Monii. I. p. 347. Jedoch ist n bei W'ei- 
tem einfacher i^nd schcn wegen eiiies nun uicht zu suppliren- 
den n Torzuziehen. — Andre Auffassungen des Textes an- 
langend, so yokalisiren die Masorr. uiisre Texleskonss. nbnan 

verstehen also, da iiberall, wo sie im A. T. das dirrrn 

als Dual lesen, das nora. propr. gemeint ist, dieses auch hier 
und kutipfeu demnachst am Wahrscheinlichsten ihre Erkl. an 
das 1 Mos. 32, 3. erzahlte Faktum, so dass sie also etwa 
die tanzende Sulamith hier vom Dichter mit einem Engel aus 
den dem Jakob erscheinenden Engelchoren yergleichen las- 

sen. Ew. denkt an besonders zu Machanajim gewohnliche 
religiose Tanze; Andere iibersetzen: Wie tanzende Gottes- 
heere, noch Andere: Wie kriegerische Heerschaaren, was 
aber Alles nicht in unsern Zusammenhang passt, welcher 
einen Vergleich mit einem bbsen abwehrenden Sinne erfordert. 

T. 2. Dibyan Schone Schuhe sind im Alterthum sehr 
beliebt, ygl. Ez. 16, 10. und dazu den Komment. des Hierou. 
Besonderes Licht wirft auf unsre Stelle Judith 16, 9. To 

oavSdlLOv avvfjg rjQTtaaEv oq)da?uidv avTov, ygl. Hartni. 

Hebr. II, 197 ff. Ill, 233. — nn: nn Fiirstentochter nach 
Prov. 8, 16., woselbst nin: ebenfalls Fiirst bedeutet. — 
•'pi73n Die Wblbungen Deiner Hiiften haben die rothgelbe 
Farbe (ygl. 6tes Ged. v. 14.) des goldeuen Halsschmucks, 
Ygl. Amr. b. Kols. v. 16., Gita Govinda bei Ew. Ztsch. f. d. 
Morgenl. I, 2. S. 136. — CiwXbn fiir Qiibn wie fiir 
niini: II, 17. Das Wort bedeutet: Halsschmuck, ygl. Hartm. 

Hebr. 3, 271., und zwar wahrscheiulich urspriinglich polir- 
ten, goldnen Halsschmuck; wenigsteiis yerlangt das die Ety- 
mologie und einige Arab. Stellen, wie Carra. Togr. y. 18. 

t 
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uiid Molen. bei Sac. Clir. III. p. 1*$* y. 28., in welclien 

olme weiterii Beisatz nach Ziisammeiiliang iind Sclioliasten: 
goldeiien Halsschmiick bedeiitet. — Vergleichiiiigspunkt 
ist daun aber die rothlichgelbe glanzende Farhe des 
Goldes (vgl. jene Stelle aiis Ew. Ztsch. f. d. M. I, 187., wo- 
selbst, wie aucli inimer im Nibelimgeiiliede, das Gold roth 
genaiiiit wird) und dieselbe Eigenscliaft einer sclibneii Haut- 
farbe. Niclit unmoglicli ist jedoch, dass bier niid in den fol- 
geiideii Worten aiich scliou aiif jene Sitte gedentet wird, zii- 

folge der die Oriental, Franen niehre Kbrpertlieile, z. B, ill 
Arabien die Hilude (nach Moten. bei Sac. Chr. III. p, v y. 38.), 
in Kairo Schenkel, Nabel und Schaamtheile (nach Peter Be- 
lon in Pauli. Sammlung I, 244. II, 266.) und noch andre 
Theile (nach Apudy p, 65. 72.) mit Alheuna gelb zu farben 
pllegten. Sonst wird in der Yon Sus. zu Anirlk. Moall. y. 21. 
angefiihrten Stelle eines Dichters die Haut eines Miidchens 
mit Gold und Silber Yerglichen. — Ygl. 
5tes Ged. (I.), 8,, Yerschiedene schriflliche Bezeichnungen fiir 
denselben Klang, paN Oman problematisch! Die Lesart eini- 

ger Codd. fur ist, obwohl gleicheii Sinnes, dock 
wegeu des hier bessern Kollektivum’s weniger passend. 

Y. 3. Deiii Schooss gleicht eineiii geriindeten Becher 
Yoll Mischwein. Das Wort halten wir fiir keineswe- 
ges gleichbedeuteud mit sondern glauben, dass es die 

Schaamtheile, den Schooss bedeute, und ausziispreclien 
sei. Denn zuerst Yerlangt diesen Sinn der Zusammenhang, 
nach welchem hier ein zwischen deii Hiifteii oder Lenden und 
dem Leibe liegender Kbrpertheil nothig ist; zweilens fiihrt 
der, freilich allegorisch zu yerstehende Zusatz you dem be- 
rauschenden Mischweine auf diesen Gedanken. Endlich ist 
die Bedeutung: Schaamtheile auch etymologisch leicht zu 

rechtfertigen. Namlich bedeutet Nabelstrang, Geheirar 

niss, dann iibertragen: Geheimniss des Mannes und Weibes, 
d. i. rima mulieris und penis. Im Ilebr. heisst ‘niii in Ueber- 

einstimmung mit Nabel; sehr moglich, dass ‘T-uu im Ein- 

klange und parallel mit die rima mulieris und penis be- 

10 
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deutet, zur Untersclieidiiiig aber mit doppeltem *1 gebildet 
wurde; so dass danii zngleicli iind zu Tokalisireu 
iviire. Vgl. iibrigens tbb und das (nacli Hitzig in Stud, und 
Krit. Jhrg. 1839. Hft. 2.) in Eccl. 3, 11. walirscheinlicli zu 

O 

lesende fibs', gleicli Verstand. Ueberdies wiirde die 
Uebersetz. unsers Wortes diircli Nabel oder Leib, welclie 
alle andren Interpreten annehmeu, bier eine Tautologie seiu, 

wie denn aiich der Beisatz yon deni Mischwein iiicht gut 
dazu passt. Eudlich hilft unsrer Erkl. eine Parallele bei 

Sojathi in Humb. Antli. p. 80., worin es fast mit denselben 
Worten, als bei niis, heisst: Der Ze£byr zeigt die Verbor- 
genbeiten, die Gelieimuisse der Brust und des Bauches sc. 
der Madchen. — Uebrigens sind dergleichen ungenirte Lob- 
preisungen ganz im Geiste Orientalischer Scliriftsteller, ygl. 
ausser Soj. a. a. 0. noch Amr. b. Kols. y. 16., woselbst, mag 
man nun oder UaL lesen, das Yorliergehende Uj eben- 
falls trotz der Sclioliasten die Schaamtheile anzudeuten scheint. 
Andre yerwandte Paralleleii linden sich bei Arab. Dichtern 
haufig genug; ferner bei dem Inder Amarou Nro. 19. 23. 
25. 33. 37., auch bei Anacreon Nro. 28. und 36., woselbst 
die Griechin yerlangt agjElrj nolrjoov aldw; und in dem 
Gediclite auf Myrill; — ferner bei Prop. I, 4. y. 14. gau- 
dia sub tacita veste II, 1. v. 13. u. 45.; 6, y. 14.; 22. y. 23.; 
26. Y. 49. (bei Lacbra. Ill, 20. Y. 29.); Ygl. auch das in 
IV, 8.' dargestellte Abenteuer, das dem Dichter begegnet 
ist; sodann Ovid Herold. XX. y. 61. Caetera si possem lau- 
dare, beatior essera. Nec dubito, totum quin sibi par sit 
opus, woselbst unter caetera auf ahnliche Kbrpertheile als 
an unsrer Stelle gedeutet wird; Amor. Ill, 2, 35. Suspicor 
ex istis (cruribus) et caetera posse placere. Quae bene sub 
tenui condita Yeste latent. Endlich vgl. noch die obeii in 
der Einl. §. 10. beigebrachten Stellen aus Tibull., und das 
dort liber diesen Geschmack Gesagte. — ‘non’' Das Vn 
heisst an einigen Stellen: Wahrlich nicht; so ProY. 12, 28. 
2 Rg. 6, 27. und hier, DiT'a Ygl. Stuck 13 (VIII.), 2. — 

’ 'Tififi — Die gelbliche Farbe des Leibes, Yielleicht mit 
Henna yerstarkt (ygl. y. 2.), wird hier mit der Farbe eines 
Waizenhaufens, die der Weiclien aber (Grot. Rosenm.), die 
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sich an den Leib schliessen, als blendend weiss, mit der 
Silberfarbe der Lilien Terglichen, Tgl. Stuck 2,5. — Can¬ 

dida iuguina nennt Prop. IV, 4, 40. den Scliooss der Scylla. 
V. 4. Vgl. Ged. 2, 5. 

Y. 5. Ged. 2, 4. Die graziosen Bewegnngen 
des Halses ihrer Schbnen feiern aucli die Arab. Dichter baiifig, 
z. B. Azzafedi bei Graiig. Clir. p. v. 29. „Wenn sie sicli 
bewegt, so rauben die graziosen Bewegnngen des Halses die 
Herzen.“ Man deiike an den haufigen Vergleich mit der 
Gaselle; Ygl. Hor. Od. IV, 13. v. 17. Quo fiigit Venus? 
Heu quoYe color, decens Quo motus? Ged. 6. 
V. 12. Audi nocli bent zu Tage sind nacli Seetzen und 
Burckh. bei Raum. Pal. S. 172. zu Hesban oder Hiisban, der 
friiliern Hauptstadt des sudlichen Amoriter-Reiclis zwisclien 
Anion, Jabok uiid Jordan die Triimmer einer grossen Stadt, 
tiefer, ausgemauerter Brunnen und eines grossen Wasser- 
belialters zu linden. Ueber das Thor Bath-Rabbim lasst sich 
niclits Naheres bestimmen. Geistreicli bezieht Kleuk. das 

ra auf pdiDn selbst, aber unsers Bediinkens unnbthig, 
da ein Thor Chesbon’s bei dem Hebraer recht eigentlich den 
Namen D"'n'n nn gleichsam: Der Ort zahlreicher Versamm- 
lungen heissen konnte. Stand der Thurm des 
Libanon, der nach Damaskus schaut, Yielleicht auf derselben 
Stelle, als derjenige Thurm, welcher nach Pet.'Bel. bei Pauli. 
Reiss. 4, 81. der Wiederversohnuiigsthurm heisst, und auf 
einem hohen Felsen bei Damaskus steht? Salomo baute ja 
nach 1 Rg. 9, 19. 2 Chron. 8, 6. auf dem Libanon. 

T. 6. Berichte, wie der folgende: „Er (der 
Karrael) ist unten mit Lorbeer- und Oelbaumen, oben mit 
Fichten und Eichen bewachsen und Yoll der schonsten Bin- 
men “ Raum. Pal. S. 39.; Neret. bei Pauli. Reiss. 4, 127.; 
Rosenm. bibl. Alterthurask. II, 1. S. 102., Yerbunden damit, 
dass bei Jes. 35, 2. in dieser Riicksicht Yom Karmel gesagt 
wird: b'anDM “nr: r.b “jDa geben leicht die Erklarung misers 
Vergleiches. Offenbar will der Dichter sagen: Dein Haupt 
ist geschmiickt und duftend (you Salben Ged. 12 (I.), 2.) wie 
der Karmel, Ygl. Stiick 6 (V.) y. 14. Ueber Ygl. Stiick 
9 (V.), 4. — Schwerlich aber ist mit Herd., Ew., Dbpk. n. A. 

10* 



148 Dramatische Scencn. 

hier die majestJitisclie Haltung des Kopfes der Vergleiclis- 
-puukt; deim hievon ist erst im 3ten Gliede des Verses die 
Rede. — rb“n Ges. Thes. I, 341. Die wallende 
Locke Deines Haiiptes gleiclit an Farbe dem LiclUglaiize 
mid Feiier des Purpiirs. Dieselbe Eigeuscluift des Haares 
s. Stiick 2. V. 2. — nllmlicli muss bier die generelle 
Bed. Piirpur liaben, dessen allgemeine Eigeiischaft eines 
leiichtcndeii, jedocli ziigleicli saiiften Glaiizes mid Feuers 
(ygl. Tib. 4, 1. v. 121. fulgens Tyrio subtemine yestis) bier 
der Vergleiclispmikt ist, welclier noch deutliclier diirch die 
bei Rosenm. z. d. St. aus Plin. aiigefuhrteii Worte iiber den 
Purpur liervortritt: Nigricans adspectu idemqiie suspectii 
refulgens. Natiirlicli passt bier iiicbt der rotlie Purpur. — 
Zu diesem generelleu sind alsdaim nbrn yioletter uud 

rotber Purpur die Arten. Uebrigens sagt ancb Prop. 
Ill, 19. y. 22. purpurea coma. Uuser Vergleicb tritt aber 
erst in das recbte Licbt, wenn man bedenkt, dass der Pur¬ 
pur im Alterlbuin zu den kostbarsten mid gesucbtesteii Diii- 
gen gebbrte.— —'qbTa Sinn: Deiii Haupt steht stolz 

mid kbniglicb in seiner Flecbtenfiiile. Namlicb offenbar 
miissen diese Worte als Pradikat zu dem im Anfange des 
Verses stelieiideii, fiir den ganzen Vers als allgemeines Sub- 

jekt dienendeu Worte iDNn bezogen yverden. Namlicb so, 
dass “jb73 dazu das erste Pradikat mid 'mCN das zweite 
biidet, so dass also bedeutet: Deiu Haupt gleiclit (an 
niajesUitischer Haltung) einem Kdnige, und das iboN lieisst: 
Es ist yon Flecbten univviiuden; oder im Ganzen: Dein Haupt, 
umvv’uuden yon seineii Flecbten, gleiclit einem stolzeii Kii- 

nige. — Eine abnlicbe Konstr. s. Stiick 11 (VIE), 10. 
Das Haar aber in yiele Flecbten zu legen, war bei den Orien- 
talen und iiberhaupt im Altertliume eine beliebte Sitte, ygl. 
Jes. 3, 24. 2 Rg. 9, 30. 1 Petr. 3, 3. „Welclier Sclimuck 
soil niclit auswendig seiii mit Haarllecbteii“; — Tib. 1, 8. 
y. 10. saepeque iiiutatas disposuisse comas. Prop. I, 2. y. 1. 
H, 1. y. 7.; Lady Montag. II. S. 31. „Die Morgenlandiscben 
Frauen zeichneii sich durcb Hire langen Haare mid diircb 
ibre yieleu Locken aus.“ Harlm. Hebr. II, 215. — Andere 
Elxegeten nehmeii buclistablicb, mebre denkeii an Kopf- 
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putz nncl Kopfbnnd, uocli aiidere an: Purpnr fiber kostbare 
Geratbscbaften gelegt, oder an Purpurschnecken u. dgl. in., 
Keiner erkenut die an sicli leichte Konstruktion. Uebrigens 
vgl. zu dieser Scbilderimg der einzelnen Kbrpeitbeile Ainrlk. 
Moall. V. 29 — 35.; Anir. b. Kols. v. 13 —18.; Anacr. Nro,27.; 
ferner Amarou Nro. 14.; endlicli eine persisclie Besclireibiing 
des ganzen Korpers der beriilimten Suleika bei Dscliami in 

Fundgrub. — Besonders ist in Bezug auf v. 3. analog 
ebendas. II. S. 398 if. 

V, 7. Liebreiz, Vgl. Eccl. 7, 7., wo die Wei- 
ber selbst genannt werden. Die Uebersetzung Andrer 
durcli Liebeslust passt niclit, weil in der ganzen Beschreibiing 
nnr you scbonen Korperformen, niclit \on deni Geuusse der 
Schbnlieiten die Rede, obiges Wort aber die abscbliessende 

Zusaranienfassung jeuer Reize ist. — riinN Geliebte, \gl. 
Istes Stuck V. 7. 

Achtes Stiick. 

Cap. Ill, 6—11.: E i II h 0 I u u g. 

M ell re Bur ye ri 

V. 6. Da steigt sie herauf 
Ans griinender Fliir 
In Rancligewblk, 

Das duftet YOn Myrrbe und Weiliraiicb, 
Yon jegliclier Wiirze des Kramers? 

Ersier Burger: 

7. Siebe sein Bett — 
Des Salomo! 

Scliaaren YOn Kriegeru ringsnm 
Von den Kriegeru Israel’s; — 

8. Grad’ richtend das ScliYverdt, 
Des Kampfes kiindig; 
Jederniaims Scliwerdt 
An seiner Hiifte 

Zum Scbutze vor uficlitliclieui Anfall. 
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Zweiter Burger: 

9. Eine Sanfte hat Salomo 
Sich gefertigt 
Aus Libanon’s Waldnng; 

10. Ihre Saulen aus Gold; — 
Alls Piirpur den Sitz, 
Seine Mitte gestickt — 

AIs Geschenk von Jerusalem’s Toclitern. — 

Me lire Burger: 

11. Heraus und scliauet, 
Ihr Tocliter aus Zion, 
Kbnig Salomo; — 
Auf! scliaut sein Gemahl, — 

Diese Krone, — womit ihn gekrbnet 
Am Hochzeitstag seine Mutter, 
Am Tage der Lust seines Herzens. — 

Die Scenerie in diesem Gediclite ist eines Theils der 
Berg Zion und zwar spezieller der Platz Tor den konigl. 

Palasten Salomo’s, sammt diesen, wie aus dem naw'ir v. 11. 
hervorgeht, andern Theils die unterlialb des Berges, \on 
Jerusalem siidlicli (natiirlich!) liegenden Triften, auf welche 
man Yon dem Platze Yor den Palasten die Aussiclit hat. — 

Die Personen anlangend, so sind die auf dem Zion be- 
findlichen — Haufen des Hierosolymitanischen Volks, Yon de- 

nen einige Burger in Zwischenrhumen die Worte unsers Ged. 

sprechen. Eine ahnliche Vertheilung an die einzelnen Spre- 

cher in einem Stiick s. Ged. 19 (VIII.), 8. — Unterlialb 
des Zion’s aber auf jener in y. 6. angedeuteten Ebene er- 
blickt man zuerst in weiter Feme und zwar kaum sichtbar, 
dann nach und nach immer nhher kommend, auf einer priich- 

tigen Tragbahre sitzend Salomo und ein Weib y. 11., s. den 
Komm., urageben you kriegerischer Bedeckuiig yy. 7. u. 8., 
den ganzen Zug in duftendes Gewblk you kostlichen Spe- 
zereien gehiillt y'. 6. Ueber Raucherungen bei festlichen 
Aufzugeii s. Rosenm. Morgenl. 4, 948. AIs der Zug bis 
beinahe Yo^ die konigl. Palaste angelangt ist, kommen auf 

den Ruf der Burger nocb die Tochter Zion’s, am Naturlicli- 
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sten Weiber des Hofstaates, vgl. Istes Stiick v. 7., aus den 
Sclilossern auf die Scene geeilt. Der Inlialt ist, dass die 
Biirger sicli an einem dazu passeuden Orte Tersammelt ha- 
beii, urn das festliclie Geprange mif anzusehen iind nun Einige 
von ihnen den heraufkommenden Zug- in yier Absatzen b’e- 
schreiben, je naclidem er nalier imd nalier riickt, und jedes 
Mai eine genanere Ansiclit, bis zuletzt den Haiiptmoment 
der ganzeii Scbilderiing, das Konigspaar selbst, zeigt. Die- 
ser Zug nun ist eine Eiuliolung (alinliche Sitnationen s. 1 Sam. 
25, 42.; Ps. 45.; Rosenm. Morgenl. 5, 87.), mittelst deren 
Salome, dieser Liebeslield, ygl. das Iste und 18te Stiick 
(VIII.) 12., ein neuvermahlles Weil) v. 11. heimfiihrt in seine 
Residenz; denn die Hoclizeit ist gewblinlich im Hause der 
Eltern der Brant Jud. 14, 10.; Rosenm. Morgenl. 5, 85.; 
Hartm. Hebr. 2, 523. ' Dass die Vermahliing aber eben erst 
statt gefunden, zeigt v. 11. und der Unistand, dass die Biir¬ 
ger noch niclit diese Gemablin kennen. Unter der letztern 
hat man dann die Egyptisclie Prinzessin zu yerstelien, welche 
Salome nacli 1 Rg. 3, 1. geheirathet hat, weil der Zug aus 
dem Siiden Jerusalem’s kommt, also die vor Juda liegenden 
unsicheren Gegenden passiren und yiele Nachte unterweges 
sein muss y. 8. Zugleich sind die Biirger auch wohl noch 
deshalb bier, um ihre neue Konigin zu begriissen. — Deut- 

lich ist bei dieser Schilderung, dass sie ihreu Inhalt, die 
Beschreibung des Einzugs Salome’s rait der Konigstochter 
Pharao’s in Jerusalem, in einem Yollstandigen Gedankenkreise 
mit sichtbar heryortretendem Anfange und Schlusse entwickle. 

Riicksichtlich der Abfassnngszeit ist unser Stiick mit 
den ersten und besten unsrer Sammlung in eine gleiche Lit- 
teratur-Epoche zu setzen; weil es mit ihnen gemein hat: 
Schbnheit und Klarheit der Komposition (wie sich die letz- 
tere in yier Hauptansichten entwickelt, die sich nach und 
nacli zu dem Hauptmomente des ganzen Gemaldes, der Sicht- 
barwerdung des Kbnigspaares, zusammendrangen), ferner 
Kiirze und Gediegenheit in der Sprache, so wie endlich 
grosse Anschaulichkeit des Geschilderten. Einen mOglichen 
andern Grnnd fiir die fruhe Abfassung s. beim 15tea und 

16ten Stiick. — Schliesslich sei noch bemerkt, dass aucb 
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schon Pauli., Hufn., Stiiiull., Dopk., Rosenm., de W. diesel- 
hen Verse zu eiiiem Ganzeii ziisanimenreclinen, willirend Herd, 
den Isten Vers fiir eiii Fragment halt, Kleiik. iiocli den 
Torhergeheiiden dazu nimmt, noch Andere eiidlich, wie Doderl., 
Rey., Vellh. Yerscliiedene Stiicke Yom Folgendeu hinzuziehen. 
Ein Brautgepraiige linden auch schon in den Versen Doderl., 
Pauli., Roseimi., den feierliclien Eiiizug einer Fayoritin Sa¬ 

lome’s Hufn. iind Ew. 
V. 6. nbiJ DkNT ■'73 Quae ilia ascendit, d. i. da komrat 

ja die Konigin — so wie etwa eiiie Mutter ihrem Kiiide deii 
komniendeii Vater mit den Worten zeigt: Wer kommt denn 
da? aber in dem Siune: Da kommt ja der Vater. Nur diiss 
an unsrer Stelle noch nicht elwa die Person der Konigin 

erkaunt wiirde, sondern der Sprecher bloss das Rauchge- 
wblk sieht und daraus schliesst, dass das letztere den Ein- 
holungszug enthalte. Diese Ausdrucksweise durch eine Frage 
(iient nur zur Erregung der mbglichst grbssten Aufmerksam- 
keit, vgl. IGtes Stuck (VI.) 10. — ^m73n p3 d. i. die im 
Siuien Jerusalem’s sich hinziehende Trilt, gegen Andere, 
welche liier eine namentliclie Wiiste linden. 

Wir hahen hier gleich die Worte aus Cp. 8, 5. zu be- 
trachten: -Tn b:’ nps8n73 I3i-i73lr7 p rbi’ n^T , d. i.: Wer 
ist, die da herauf aus der Ebene kommt, gelehnt an ihrcn 
Geliebten. Hierin ist das erste Qlied unechte Wiederholung 
aus V. 6., das zweite aber Jrm Vs? r)pDm73 erganzende 
Glosse zu deii Worten nN'T ■'73 bis 'n3!l73 in v. 6. — 1) Die 
gauze Stelle gehbrt zu keiner andern im 11. L. Denn die 
zunachst vorhergehenden beiden Verse 3. u. 4. waren nacli 
dem zu Ged. 1. und §. 2. der Einl. Gesagten aus dem Texte 
zu entfernen; das Nachstfolgende ist das 14te Stuck, worin 
der Mann eben im Begrilfe stehl, sein Weib \on sich zu 
scheiden, wahrend hier bcide Filieleute im schbnsten Einver- 
standnisse sind; der ganze iibrige Text ist unsrer Stelle 
ebenfalls fremd, wie ein Ueberblick desselben zeigt. — 
2) Auch fiir sich allein ist sie ohne Sinn. Dass sie sich 
aber 3) auf unser Gedicht bezieht, lehrt schon die wortliche 
Uebereinstiraraung ihres ersten Gliedes mit den betreffenden 
Worten misers Verses; so wie der Umstaud, dass sie — fiir 
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sich alleiii oliiie Sinn — mit Toriiegendem Gediclite zusara- 
meiigelialten, sogleich einen solclien erlialt, indem die sich 
auf den Geliebten Stiitzende nur die Konigin auf der Sanfte 
ist. Dass dann endlich 4) das erste Glied in ilir eine un- 
echte Wiederlioiling sei, -verstelit sich von selbst; dass das 
zweite unser nNT ■’lo ii. s. w. glossiren solle, ist eben so 
hlar, sofern selbiges (was der Text scheinbar unentscliieden 
lasst) andeiitet ein Mai, dass das Weib sich auf einem Trag- 
sessel befinde, sodann, dass aiich der Geliebte, an den sie 
sich leline, darauf sitze. Zugleich ist iibrigens die Glosse 
niclit ganz riclitig, wie auch z. B. die in Ged. 16 (YL), 11., 
weil, wie Avir sahen, bisher you dem gaiizen Zuge noch 
Nichts weiter als das RauchgeAYolk zu erkennen ist. Den- 
noch hat sie dadurch eine exegetische Wiclitigkeit, dass sie 
Konig und Konigin als Beide zusammeii auf der Silnfte be- 
findlich angiebt, was die meisten neuern Exegeteii iiberselien. 

■jujy andere Ausgg. mn;on Sinn: Da kommt 
die Konigin (der ganze Zug) gebiillt in Rancbgewolk; — 
worin 2 wie in Stiick 7 (YIL), 1. zu ergaiizen und i als 
das der wirklichen Sadie anzusehen ist, wie z. B. in den 

ersten Strophen des Gediclites you A. Griin: Die Sennerin. 
ist aber mit Geseii. ii. A. you dem im Cliald. hau- 

figen “Tjrn (woyou emporsteigender Rauch) abzuleRen 

und fur gleich zu erachten mit bei clialdaisirender Auf- 
Ibsung der Verdoppelung in Jod, so wie dieselbe in dem 
Arab. in Elif aufgeliist wurde. Dann bedentet der 
Sing.; Gewblk, der Plur.; Gewblksmassen, Joiil 3, 3. — 
Wenn iibrigens die Masorr. n’TTa.^in ausspreclien (nach eini- 
gen Codd.), so leiten sie eben so ab, wie wir. Demi das 

Pat. compos, soli ofl'eiibar, wie in die aufgelbste 
Verdoppelung anzeigeii. Unhaltbar ist demiiaclist die Ableit. 

Andrer you it:-', bei Ew., Dbpk., so wie auch nacli Si¬ 
tuation und Zusammenliang unhaltbar ist, wenn Herd., Bey., 
Kleuk., Ddpk., Roseiim., de W. u. A. das Gewblk als Ver- 
gleich der Madchengestalt uehmen. Obwohl eine Rauch- 

saule so angewandt wild bei dem Araber Ascha in Weil poet. 
Litt. der Arabb. Stuttg. und Tiib. 1837. — bii'n — 
Die Konss. fassen wir bier — und das ist offeiibar 
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das Natiirlichste — als Part. fern, ira Pliir. and beziehen 

sie grammatisch auf n'iXD‘’n, so dass mr also aussprechen 

nntspw und iind als naher bestimmende Genitive 

dazu betracliten. Sinn: iimhullt von Raiicliwolken, welche 

duften von Myrrlie und Weihrauch. Hieran schliesst sich 

alsdann das folgende in deniselben Sinne, 

wie die vorliergelienden Genitt. mid r.iirb, und zwar 

znsainmenfassend; nur dass es, da es grammatisch wegen 

des dazwischen stelienden r.ainbt nicht dnrch den Stat. 

constr. mit dem naher zu bestimmenden Partiz. nhapw ver- 

buuden werden kann, mit dem genitivisch verkmipfeuden 

(vgl. Ged. 15 (IV.), 9.) angefugt wird. Sinn: Wolken, be- 

stehend aus dem Dufte von (angeziindeter) Myrrhe und Weih¬ 

rauch, von jeglichem Gewiirze des Kaufmann’s; vgl. iiber 

diesen Gebr. des 'ja Hartm. Ling. Einl. 354.; Evv. Gr. S. 311. 

Die LXX., der Chald., Syr., die Masorr. und die neuern 

Exx. iiehmen die Konss. n“i!::p73 zwar auch als Part., bezie¬ 

hen sie aber'auf das nNT, und lesen sie daher als Sing, und 

im Stat. absol., erhalten also den Sinn: Da kommt sie 

herauf (wie eine Saule) duftend von Myrrhe; was aber auch 

iioch deshalb unstatthaft ist, weil die Redenden unmoglich 

aus so weiter Feme, als in welcher sich jetzt noch die Kii- 

ui^in befindet, deren Parfum’s riechen kounen. Eben so 

ist hier ohne Sinn, das mit Velth., Bey., Dopk. u. A. 

komparativisch zu fassen. Was die Auffassung unsers Stiickes 

im Gaiizen bei Andern anlangt, so lassen Herd., Bey., Dopk., 

Umbr., de W., Rebenst. u. A. die Vermahlung selbst und 

besonders den torus besungen werden, eine Auffassung, deren 

Sonderbarkeit aus der oberfladilichsten Vergleichung dersel- 

ben mit dem Texte hervorleuchtet. — brji*! Von Gewiirz- 

kramern spricht der Thalmud 6, 41., ferner Aiitara Moall. 

v. 14.: „Da3 duftende Gefass des Spezereihandlers (^Li2.c).“ 

Bei Athen. ed. Casaub, p. 661. heisst es sogar: ^i^avcozo- 

TctoXov oof-iJ], vgl. Hartm. Hebr. I, 353.; II, 53. 5S. \ 

V. 7. Etwa: Des Salomo sein Bette. —- 

Bett, hier olfenbar allgemeiner, genereller Ausdruck 

fiir das kostbare Tragbette oder die Paradesanfte; der hier 

absichtlich gewahlt ist, weil sich die Saiifte in der weiten 
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Feme, in der sie diesen Augenblick sich befindet', noch 

nicbt deutlich als solche, sondern nur erst ganz allgeniein 

als ein Lager erkenn^ liisst.' Boblen Genes. S. 308. will 

liier an die spiitere persische Sitte einer yon zwei Kameelen 

getragenen Sanfte denken. In diesera Falle aber wiirde in 

nnsrer sonst so ausfiihrlicben Beschreibnng gewiss aucli der 

reicligesclimuckten (Jud. 8, 21.) feiirigen iind leiclitfiissigen 

(Jerem. 2, 23.), unter A. bei den Arabern (ygl. Tarf. Moall.) 

so yielfacli gepriesenen Kameele gedacht worden sein. — 

Die Zalil 60 kann bier, wie in G^d. 17 (VI.), 8., 

nur in dem Siuue einer grossen rimden Zabl genommeii wer- 

den, ganz wie das Lat. sexaginta und unser Hundert; was 

auch Rosenm. verinutliet. Denn unmoglich konnte der Spre- 

cher ans der Feme, in welclier sich jetzt noch der Zug be- 

fiudet, und so wie er zum Tdieil in Dampfgewolk gehiillt ist, 

schon genaii die Anzahl der begleitendeu Krieger iiber- 

zahlt haben. 

Y. 8. Prasentireud die Schwerdter. Die Konss. 

werden am Einfachsteu als Part. act. ausgesprochen; dock 

ist aucii die (freilicb nach Aramaisraus schmeckende, darum 

aber in unserm Buche aucli nicbt unpassende) Aussprache der 

Masorr. mit passiver Form sehr annehmbar, s. Ew. kr. Gr. 

S. 233. Gr. §. 323. Ges. Gr. S. 99. — nnsa Vor 

den Schrecken der Nacht. Der yon Egypten kommende Zug 

muss Tage und Nachte durcli Wiisten reisen, dergleichen 

durcli Rauber (Jud. 11, 1.; 1 Sam. 27.; 1 Chron. 7, 21.; 

Strab. I, 16.; Jos. Antiq. 14, 15.) und wilde Thiere (Jud. 

14, 5.) beunruhigt und unsicher, in der Nacht (Ps. 36, 5.; 

Mich. 2, 1.) iiatiirlich desto gefahrlicher zii passiren sind; 

wie es denn auch in einem Arab. Sprichworte heisst: 

„Am Morgen riilimen sich die 

Menscheii der auf nachtlichen Reisen ausgestandenen Fahr- 
liclikeiten.“ Vgl. auch Hufii. Repert. 10, 226. 

y. 9. ‘JT’IDN Tragbette, denn jetzt endlich tritt die 

Paradesanfte deutlich als solche aus dem Dampfgewolk her- 

yor. Dass aber unser Wort dieses bedeute, sielit man zuerst 

aus der nachfolgenden Beschreibu^g, in welcher Sitz, Bal- 
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(lachiii and die den letztern Iragenden Silnlen deutlicli aiige- 

geheii niid beschrieben 'werden, sodann wird ‘imvN ancli 

Mischna III. p. 304. bei Hartui. liiigc Einl. S. 216. als ein 

Zelt gezeiclinet in den Worten endlich fiilirt auch 

olme alien Zweifel die Etymologie auf diese Bedeiitniig. — 

NiUnlich die Masorr. Yokalisiren Wenn man ilinen 

aber diese Ausspracbe glauben muss, weil sie, Yorziiglich in 

lexikalischen Diiigeii, unsre erste Auctoritat sind, so kaim 

miser Wort auf keine Weise etwas Anderes als das Grie- 

cliisclie (fOQslov nacli Hebr. Ausspracbe sein, wie auch scliou 

Hieroii. zu Jes. 7, 14., LXX., Yulg. (ferculimi) und Hartm. 

Weihnachtsprogramm 1, 41., aimelimen. Denn Hebr. Ur- 

spriings kann das Wort iiiclit sein, zuvbrderst weil sich der 

Hebr. den bier erforderlicben BegrilF femininiscb {rrc'2) ge- 

dacbt bat und aucb die Adj.-Eiidung p iiicbt gut zu dera 

Begrilf: Tragbette passen wiirde. Sodann miisste bei Hebr. 

Urspruiig des Wortes die Sylbe “hd wegen des “n den A-Yokal 

habeii, wie in 

3333, 333 j?, tl''5D3|:, p3'J^3B, 

Yielmebr muss unser Wort Griechiscben Ur- 

spruiigs sein, weil cpoQelov Semitiscb gar nicbt anders als 

firjon und mit prostb. affirjon ausgedriickt warden ware; 

wie z. B. fonia in GVf.icf(jovLa ausgedriickt wird: fonja in 

.3^373^3. Dieser Griecbiscbe Eindringliug kann daun auf die- 

selbe Weise wie die Aramaismen und das nicbt wegzudispu- 

tirende Persiscbe 0'133 in miser Bucb gekommen sein, nach 

dem Exil Oder soust wie durcb die Pbdnizier, ygl. eben z. B. 

tT'DB/Jid. Das an unsrer Stelle Urspriiiiglicbe ware auf diese 

Weise yerloren. — Andre leiteu das Wort aus dem Semi- 

tiscbeu her; so Gesen., Kleuk., Ew. you n33 currere, also 

currus; nocb Andre, wie Kimcbi, Sal. b. M., Hofm. de Lect. 

ad illust. Cant. Ill, 9. Erlang. 1759., Midi. Lex. Syr. 695., 

Herd., Dbderl., Bey., Ddpk. geben ihm iiacb dem spatern 

Kabbiniscbeu (aber wahrscheinlicb aus unsrer Stelle erst 

fillscblicb entlebnten) Spracbgebrauch die Bedeutung: Hocb- 

zeitbette yon 3-id frucbtbar sein. — psnbn d. i. yon 

Cedern und Cypressen; denn diese Hdlzer wurden ja auch 

zum Auslegeu der Tempclwande 1 Rg. 6, 15. 18. und yie- 
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leii aiulerii kiinstlichen Arbeiten gebrauclit, Ez. 27,5.; Eskaclie 

a. a. 0. I, 15, 159.; Oedm. 2, 209.; Hartni. Hebr. 3, 351. 

Aiuii.; Rauni. Pal. S. 81. 

V. 10. mT’CI Es scheint ims am Angemessensten, dies 

nur ein Mai ini A. T. Torkommende Wort, diircli; Decke, 

Hinimel, zu iibersetzeii; und zwar ziierst darum, weil die 

Decke, der Himrael, an eiiiem Tragsessel dock wobl mit 

eiiis der wiclitigsteii Stiicke ist, also wegen des Zusammeu- 

liangs uiclit gut in iinsrer Beschreibung gemisst werden kann; 

sodann, weil eben darauf die Etymologie fiihrt, sofern ns*! 

sternere bedeiitet, aber — also ein stratum — selir 

wohl zu deni Begriffe einer Sanftendecke, als einer iiber die 

im Texte angegebeneii Silulen ausgebreiteteii Platte passt, 

vgl. das Arab. Egoa, quae fulciuut tectum. So aiich 

Lutli., Herd, und Ew., Letzterer modifizirt: Deckenbalkeii. 

Andre, wie LXX. (Aetli. Arab. LpiUxxs fulcrum), 

Vulg., Scliult. animadyerss. pbiloli. ad II, 5., Velth., Pauli., 

Ilufn., Gesen., Dopk., Rosenm,, de W. u. A. iibersetzeii: 

jjLebne”, Bey., Kleuk.: „Gestell“, nocli Andre, wie Syr., 

Dbderl., Unibr.: „Fiissbodeu.“ — offenbar der Sitz 

der Simfte. So aucli Kleuk., Dbderl., Hufn., Dbpk., Rosenm., 

de W.; Wagensitz Ges. Lex. — Der Sitz ist iiber- 

deckt mit eineni Purpurteppicb. Ueber den Iiaufigeii Ge- 

brauch des Purpurs zur Ueberdeckiing -von Polstern s. Hartni. 

Hebr. II, 454. ii. 456. — iDin ist gegen die gewblinliclie 

Auffassung als iiahere Beschreibung zu deni der Pur- 

purdecke, zu betrachten, mit welclier Sitz und Boden der 

Siinfte belegt sind; das Part. aber wieder grammatiscli 

auf i-nn, d. i. also die Mitte des Purpurteppichs, zu bezie- 

lien, ein Purpurteppicli, dessen Mitte gestickt ist, \ielleiclit 

f mit Perlen und kbstlicliem Gesteiii, Hartm. Hebr. I, 440 if, 

1 II, 109. — cbiT!"!'' m:27:: nnrikX Sinn: (der Sitz eine Pur- 

, purdecke; deren Mitte gestickt) dicse gestickte Purpurdeke — 

ein Liebesangebindc you den Tbchtern Jerusalem’s; woliei 

wir also in dein Siane: Liebesgabe nehmen, — Dies 

] giebt zuerst eiiien Yortreffliclien, bedeutungsYolIen Sinn und 

' passt selir gut in den Zusamnienhaug; sodann liisst sich die 
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fiir rinns angenommene Bed.: Liebesgabe z. B. durcli eine 

Stelle in yita Tim. bei Manger I. p. 8. erharten, woselbst 

es beisst: Ich bezeuge, dass Gott den Muliammed geschickt 

hat, als ein Gesclienk der Barmlierzigkeit fiir alle 

Welt So heisst auch dyamj z. B. Liebes- 

malil und Liebesbeweis. — Auch diese so hochst .einfache 

Stelle ist yielfach missverstanden worden, niid zwar haupt- 

sachlich durch Schnld der Masorr., welche nnnN mit 

yerbiuden. Dieser Konstruktioii folgend- iibersetzeii nnpassend 

Vulg., Chald., Herd., Umbr.: Prachtig iim der Tochter Je¬ 

rusalem’s willen; Dop., Rebeiist.: payimentum amoris; Doderl., 

Bey., Ew.: Mit einer Liebeii; Geseii.: Fur eine Geliebte; 

am Geschmack’vollsten Luth., Kleuk., Pauli., Schelling, de W., 

Roseiim.: Lieblich gestickt, ygl. 1 Sam. 15, 32.; Thr. 1, 9. 

V. 11. n:\S'2: fiir nSNi: s. Geseii. Lehrg. 418.; Ew. kr. 

Gr. 454. — Dies sehen wir gegeii die Auffassung aller 

anderii Exegeten, welche die Krone hier im Wortsiiiiie (ygl. 

Seld. Uxor. Hebr. II, 15, 23.; Hirt. de corona ap. H. nupt. 

Jen. 1748.; Pauli. Reiss. 3, 334.) nehmen, als bildliche 

Bezeichnung fiir die juuge, eben einzuholende Gemahlin des 

Kbnigs Salomo an, Theils auf Grund des ganzen oben yon 

. iins dargelegteii Zusammenhangs und der dort besprochenen 

Glosse, wonach die Pharaouische Kbnigstochter mit auf der 

Sanfte, ja sogar als Hauptperson des ganzen Drama’s zu 

denken ist (wie denn auch in Ps. 45. die Brant die Haupt- 

figur ist); Theils nach Aiialogie yon Stellen wie Prov. 12, 4., 

woselbst es heisst h"'n ; und wouach das 

m'oy in diesem Sinne sprichwortlich geworden zu seiu scheint. 

Also erhalten wir den Sinn: Kommt heraus ilir Tochter 

Zion’s, schaut auf den Salomo, schaut auf sein WeH), diese 

Krone, womit ihn gekrbnet seine Mutter am Tage der Hoch- 

zeit. — inN lb rnayiu Die Eltern pflegteu bekanntlich im 

Oriente (Jnd. 14, 2.) ihren Sohiien die Weiber auszusuchen. 

Koniite es der Vater iiiclit, weil er abwesend (1 Mos. 21, 21.) 

Oder todt war, wie hier Dayid, so lag das der Mutter, hier 

also der Bathseba ob; wie deiin iiberhaupt die Oriental. Mut¬ 

ter, zufolge des Mechanismus des Oriental. Lebens in der 

Erziehuiigsgeschichte der Kinder nach Proy. 31, 1. und 



Neuntes Stiick. 159 

Hartm. Hebr. II, 506. eine Tiel wiclitigere Stelle, als der 

Vater spieleii. Lebte aucli die Matter iiiclit mehr, so lag 

den Briidern, weuigstens fiir ihre Schwester die Walil des 

Gatten ob, ygl. Ged. 19 (VIII.), 5. 

Neuntes Stiick. 

Cap. V, 2 — 7. imd Cap. Ill, 1—4.: Erzahlung. 

Die Bruchstiicke Cap. V, 2 — 7. und Cap. Ill, 1—4. 

gehoreu zusammen iiiid bildeii eiii Yollstandiges Gauze; ent- 

halteii aber ausserdem noch Wiederholungen, Glossen und 

Lesarten zu letzterm. Ihre Ziisanimensetzung ist folgender 

Maassen zu bevYerkstelligen. — Den Anfang macht das 

Stuck 5, 2 — 5. incL, bieran ist v. 6. zu scbliessen; jedocli 

mit Einschaltung der aus 3, 1. zu entnebmenden Worte: 

■’•^53 ni< “'ncp3 zwischen und ilnTi'apa; nun 

muss aus III. der gauze zweite Vers folgen; bieran werde 

wieder aus Cap. V. der siebente Vers angesetzt, jedoch erst 

nacbdem zwischen und ■'31::^ wiederum aus III, 3. die 

Worte Ton dn bis zu Ende des Verses eingefiigt worden 

sind; endlich lasse man aus Cap. III. den ganzen Tierten 

Vers folgen, so ist die beabsicbtigte und verbeissene Wic- 

derberstelluug Tollendet. — Hierbei haben wir (wie oben 

bei Ged. 3.) das erste Stiick aus dem zweiten TerToll- 

standigt, also jenes'durcliweg fiir acht angesehen, dagegen 

die Wiederholungen, Glossen und Lesarten nur dem zweiten 

zugescbrieben. Es bleibt namlich aus 3, 1 — 4. iibrig zuerst 

Ton Y. 1. by und Nbl T’D^upn; alsdann 

noch aus y. 3. ■’33Ni2». — DaYon ist 

das erste Stiick Glosse zu den Worten 'ny ’’nbT “3i2i'' •’3N aus 

V, 1.; das zweite Wiederhoiung der gleichlautenden Worte 

aus Y. 6.; doch so dass zugleicb die Suffixen der 3ten Pers. 

aus jener als graminat. Glossen zu deuselben in dieser zu 

betracbten siiid; endlich ist der dritte Satz wieder die Re¬ 

petition der gleichlautenden Worte aus V, 7. — Nun lautet 
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die Uebersetzung dcs so wiederliergestellten Gedichtes fol- 

gender Maasseii; 

V, 2. Eiiist lag ich Iialb wacb. 

Da klopfte mein Liebster: 

„„So bffne niir, Scliwester, mein Liebchen, 

Meiiie Taube, mein Liebchen! 

Denn mein Haupt ist Toll Thau, 

Voll nachtlicher Tropfeu.““ 

3. Mein Gewand hab’ ich abgethan, 

Wie soil ich es -vvieder aiiziehen; 

Meine Filsse hab’ ich gebadet; 

Wie soli ich sie wieder besudelii? — 

4. Drauf steckte mein Liebster 

Die Hand durch’s Gitter; 

Und Mitleid erregt’ mir die Seele. — 

5. Da erhob ich mich flugs, 

Zii dlfiien dem Liebsten; 

Und den Hilnden enttraufelt’ 

Die Mynhe — den Fingerii 

Die Myrrh’ auf den Riegel. — ‘ 

6. Ich olfnete meinem Geliebten; — — 

Mein Geliebter war fort, war Terschwnnden — 
f 

Und doch war, als er anfiug zu sprechen. 

Mein Herz sogleich bei ihm draussen. 

Ill, 1. Ich suchte den Herzallerliebsten, 

V, 6. Ich siiclif ihn und fand ihn nicht; 

Ich ruf ihm, er antwortet nicht. — 

III, 2. Wohlauf denn, so will ich durchstreifen 

Die Stadt, die Markte und Gassen, 

Will suchen den Herzallerliebsten! — 

Ich such’ ihn und find’ ihn nicht. — 

V, 7. Drauf trafen die Wiichter mich an. 

Die in der Stadt umkreisen. 

Ill, 3. „Saht Ihr meinen Herzallerliebsten 

Y, 7. Sie schlugen mich wund, 

Sie nahmen den Mantel mir ab 

Die bosen Wiichter der Manerii. 
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III, 4. Dock kaiim als ich weiter gegangeii, 
Auf dass icii ihn fande 
Deu Herzallerliebsteii; 
Da fasst’ ich und Melt iliii, 
Biss dass ich ihn brachte 
In’s Hans meiner Mutter, 
Der Erzeugerin Karamer. 

In einer kalten, thaiiigen Sommeruacht klopft der Ge- 
liebte nnsrer naiven Erzahlerin an ihre Thiir und begelirt, 
durchnasst uiid durchfroren, Einlass. Ueberraschung, niiid- 
chenliafte Schaam, Liebe, Schlaf im traumerischen Auge, be- 
ginnen, obwohl so 'viele Widersacher, dennoch einen unglei- 
chen Kampf mit dera einzigen Gegeiipart, ilirem Wunsclie, 
welcher wahrscheiulich der Sieger sein wird. Daher sind 
ihre Einwande .leicht imd mehr Ton Verlegeuheit eingegeben; 
sie Tersagen und gewilhren zugleich. — Wilhrend dieses 
Kampfes in ihrem Herzen aber friert draussen der Geliebte; 
er steckt — gleichsam die zvveite iind driugendere Bitte — 
die Hand durch’s Gitterfenster. Dies endlich ruhrt sie iind 
sie bequemt sich, ihm zu bffnen. Aber zu spat. Das lange 
Warten hat ihn yerdriesslich und empfindlich gemacht (vgJ. 
Stuck 6.), ja wohl ihn auf den Gedanken gebracht, als werde 
er nicht aufrichtig geliebt. Sie blfnet — aber er ist fort; 
sie sucht und ruft Tor dem Hause; aber der Geliebte ist fort. 

Das trifft sie, wie eiii Blitz; er kaim noch nicht weit entfernt 
I sein, sie lauft ihm nach, ohne die Unschicklichkeit und die 

Folgen zu bereclmen, welche ein des Nachts auf den Strassen 
lierumlaufendes Madchen treffen kbnnten. Ihre Liebe und 

der Gedanke, dass sie den Geliebten beleidigt, Terstossen 
Labe, iiberwiegt die Furcht Tor Gefahr. Diese letztere bleibt 

* deiiii auch nicht aus. Die IVachter treffen sie, halten sie 
auf, ja misshandeln sogar die sich Straubende. Endlich ent- 
kommt sie — aber mit Verlust ihres Obergewandes, das sie 
in den Handen der Waditer, die sie daran festhalten, zuriick- 
lasst; und trifft alsbald den, den ihre Seele liebt und sucht. 
Sie fiihrt ihn zuriick in ihre Behausung. — Und so kommt 

1 sie denn noch mit einer ziemlich gelinden Strafe dayou fiir 
! ihre Weigerung aus allzugrosser Zartheit. 

11 



iG2 Dramatische Scenen. 

Wir halieii jetzt Iiier dieselben Satze, als bei dem 3ten 
Sliick zu erweisen; 1) nlimlich dass wir berechtigt siiid, die 
aiigegebeneu zwei Stellen fiir Briichstiicke uiid zvvar 2) fiir 

aiif eiiiander beziigliche, zii eiiiaiider gehbrige zii halten; 
sodann, dass wir sie 3) aucli riclitig zusaramengesetzt baben; 
endlich 4) dass das Ausgeschiedene Theils Wiederliolimgeii, 
Theils Glosseii zu den betreffenden Stellen daraus seien. 

1) Leicht aber filllt es in die Aiigen, dass beides 
Brucbstiicke seien. Jedes fiir sicli allein giebt keinen genti- 
gciulcn Sinn mid Zusammenliang. — Das erste aulangeiid, 
so ist zwar bis t. 6. incl. Alles ziisammenliaugeiid iind ge- 
iiiigend (S. jedoch w^eiter imten). Der Geliebte niimlich bit- 
tet uni Einlass^ sie zogert zu laiige; er entfernt sicli, wie 
V, 6., obwolil er es uicht direct sagt, dennocli selir deutlich 
zu glauben zwingt. — Aber nun lieisst es sogleicli in t. 7.: 
Die Wacliter trafen mich und missliandelten miclr. Hierin 
steckt die erste Liicke unsers Stiickes. Denn liiltten sich die 
Wacliter zufallig an dem Danse des Madcliens befunden, 
so batten sie der ganzen bisber erzablten Scene selbst mit 
beigewobnt, batten also, als sie das Madcben aus ibrem 
Dause berauskoraraeu saben, gieicb gewusst, dass sie es mit 
keiiier feilen Dime zu tbun baben, wiirden also in diesem 
Falle gewiss iiicbt gieicb so bart mit ibr verfabren sein. — 
Da dieselben sie uuu aber docli so grausam bebandeln, kbn- 
iien sie sie nicbt gekannt, miissen sie •vielmebr fiir zweideu- 
tigen Gewerbes gebalten baben; was aber nur mdglicb war, 
wenu sie gar nicbts von ibr wussten, also aucb die Scene 
vor dem Dause nicbt mit ansaben. Daber konuen sie sie 
nicbt Tor dem Dause, sondern miissen sie vielmebr soust in 
irgend einer Strasse der Stadt getrolfen baben. Dieraus 
folgt, dass biiiter v. 6. ein Satz feble, in welcbem erziiblt 
wurde, das Madcben sei auf die Strassen der Stadt gelaufen, 
um ibren Geliebten zu treffen. — Eine zweite Liicke muss 
binter v. 7. angeuommen werden. Denn mam erfabrt zwar, 
dass die Geliebte Priigel bekommen babe, aber nicbt, was 
nun weiter aus ibr geworden sei, ob sie ibren Geliebten ge- 
funden babe, oder nicbt. Wird sie von den Wacbtern in Ge- 
wabrsam gebracbt, oder entliommt sie ibnen und gebt uach 
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ilirer Beliaiisiiug 2iirUck? Kurz man wird iiber das Scliick- 
sal der Liebenden niid iiber den Aiisgaiig des Abeuteuei-S 
giinzlich in Ungewisslieit gelassen, nicht zu gedeiiken, dass 
eine so grosse Kiirze iind Uiibestimnitlieit der grossen iind 
liebliclien Ausfulirliclikeit der Torhergelieiiden Erziihlung 
diircliaus fremdartig iind inkonsequeiit ist. Der Erzaliler 
wiirde aus seiner Natur lieraiisgegangen sein. — Mit an- 
dern Stiickeii des Textes liangt die St6lle aber iiiclit ziisam- 
men. Das Vorhergeliende bis zu 4, 10. incl. zuriick ist das 
lyrisebe Gediclit 10., welches, wie schon der erste Aiiblick 
lehrt, nicht mit unsrer Erzahlung zusammeiigehoren kann. 
Ebeii so wenig darf das Folgende, welches das oben behan- 
delte 6te Stiick, nanilich V, 8 — VI, 2. ist, dazu gerechnet 
werden, weil dies selbst schon eiiien Yollstaudigen uud ge- 
niigenden Iiihalt hat, wie denn auch in der Eial. §. 6. die 
Griiiule der Aiifugung angedeutet wurden. Ganz dieselbe Be- 
wandtniss hat es mit der audern Stelle in III, 1—4. — 

Diese giebt zuerst fiir sich alleiu keiuen geniigenden 
Sinn, mag man sie nun fiir das nehmen, als was sie sich 
selber ankiindigt, iiamlich fiir eine Erzahlung you That- 
sachen, gleichYiel ob erdichteten oder wirklichen, oder mit 
Herd., Kleuk., Bey., Dopk., Roseura., de W. fur Wirk- 
lichkeit (Drama), oder mag man sie mit Hufn., Doderl., 
Pauli., Staudl., Ew. fiir einen Traum, oder gar mit Vellh. 
fiir eine halbwache Trilumerei ansehen. — Als eine 
Erzahlung Yon Thatsachen ist sie oline Sinn und Zusam- 
menhang, weil das, was sie enthalt, unmoglich so geschehen 
sein kann, als berichtet wird. Kamlich ein Madchen erzahlt, 
dass sie eines Nachls ihren Geliebten auf ihrem Lager, also 
nebeii sich, gesucht, aber nicht gefunden habe. — Sie 
musste ihn also gewohnlich zum Beischlafer gehabt haben. — 
In jener Nacht musste er Yon seiner Gewohnheit abgegangen 
sein. — Sie dachte weiter'(Y. 2.); „Halt, ich will ihn auf 
den Strassen und Markten der Stadt suchen.“ Sie setzte 
also Yoraus, der Geliebte treibe sich hbchst wahrscheinlich 
auf den Strassen umher. Er muss dies daher ofter gethan, 
ja, da sie gleich you selbst darauf fiel, fast zur Angewolm- 

heit gehabt haben. — Beide konnen deinniichst nur von 
11 * 
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sehr hiimoristisclier Natur eein; er, dass er so knriose An- 
gewolmlieiten Iiat, sie, dass ihr dieselben so natiirlich Yor- 
kommeii. — Sie fand ihn auch wirklich iind brachte ihn 
ill das Hans ilirer Mutter. Diese muss nun entweder Yon der 
saubern Liebscliaft gewusst liaben, weil jene Exkursioneii 
mit so Yielem Eclat scheiueii ausgefiilirt worden zu seiii, 
und muss daher, wo uiclit Kupplerin, dock sehr nachsiclitig 
geweseii seiii. Oder sie wusste niclits; und muss in diesem 
Falle sehr schwache Sinne gehabt habeii. — Endlich miis- 

scn die Nachtwiichter, weil sie mit dem Madchen des ersten 
Stiickes so hart Yerfahreii, dem des zweiten aber das Vor- 
recht einraumen, frei zu passiren, entweder sehr partheiisch, 
ja Yielmehr bestochen; — oder doch sehr launischer Natur 
uud jedenfalls untreue Knechte gewesen sein. — Nimmt man 
das Stuck als Drama, so wird die Sache noch schlimmer; 
deun bei einer Erzahlung bleibt doch die Moglichkeit, dass 
das zum Besten Gegebene bios schlecht uud unzusarameuhan- 
gend erzahlt wurde. Was aber hier geschieht, kann bei 

Yerniinftigeii Menschen ganz nnmoglich so geschehen. Dies 
lehrt das ebeii Dargestellte Yon selbst. Zudem kommen in 
nnsern Yersen uuleugbar erzahlende Satze Yor, welche die 
iGegenwart des Dargestellten eben so sehr, als bei dem ersten 
Stiicke unmbglich machen.— Endlich ist auch dieTraum- 
ansicht ungeniigend, weil Niemand Uusinii, selbst nicht in 
der Form des Traumes dichteu wird, und weil auch sonst 
nirgends eine Andeutung vorkommt, dass Yon einem Traume 
die Rede sei; deim die Worte; Eines Nachts auf meinem 
Lager suchte ich ii. s. w. wiirden selbst schon zum Traume^ 
gehOren. — Diesen Mangel an Zusammeuhang, wie man 
auch uusre Stelle fasse, fUhlen auch schon Pauli, und Dbpk., 
wenii Ersterer sie fiir eine Nachahmung you V, 2 — 7. halt, 
der Andre die Sache gerade umkehrt. — Die Stelle hangt ^ 
aber auch ausser der obigen^mit keiner andern des Textes 
zusammen. — Zu dem Vorhergehenden kann sie, wie auch 

. , andere Exegeten angeiiommeii haben, unmbglich gehbren^ 
obwohl es Hufn. glaubt. Denn abgesehen daYoii, dass, wie 
wir bewieseu haben, das Vorhergehende II, 8 —17. selbst 
Bruchstuck ist, so kann eine Verbindung aucb schon darum 

I 
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iiiclit statt finden, weil jenes Drama, dieses Erzilhluiig ist, 
uberlianpt aber beide Stiicke eiiien, wie der fliichtigste^An- 
blick lelirt, himraelweit von einander verscliiedenen Inhalt 
habeii. Eben so wenig kann das zunachst Folgende, der 
Bescliwbriingsvers in III, 5., wie ancli Kleuk. meint, dazu ge- 
zogen werden, obwobl «es Herd., Hufn., Dbrderl., Pauli., 
Bey., Velth., Standi., Ew., Dbpk., Rosenm., de W. u. A. 
behaupten. Denn einerseits wird dadurcli der Inhalt uusers 
Fragmentes nocli rathselhafter, so wie denn iiberhaupt keine 
geniigende logisclie Verbindung mbglich gedacht werden kann, 
andrerseits sahen wir aucli in §. 6. den Grand der An- 
kniipfimg. Das weiter Folgende ist aber das Einlioliuigs- 
gedicht. 

2) Beide Stiicke weisen sehr deutlich aiif einander bin. 
Znerst schon ausserlicli dadurcli, dass in beiden gleich- 
lantende Satze vorkomnien, sodann, dass, wie unten wird be- 
wiesen werden, das zweite Stiick Glossen zn Stellen aus dem 
ersten enthalt. — Eiidlich haben aucli schon einige alte 
Handschriften, wie bei Stiick 3., beide Stellen auf einan¬ 

der bezogen. Die LXX. namlicli haben in Cp. Ill, 1. die 
Worte ixdAsaa avxov nai ov% vTciy.ovGs f.is aus V, 5. her- 
aufgenommen, wie dies der hierin mit ihnen iibereinstira- 
mende Arab, und Aethiop. beweisen. — Ferner wiederholeu 
dieselben Worte der Arab, und Aeth. auch zu Ende des 
zwxiten Verses in Cp. 3., zeigen also, wenn sie tren iiber- 
setzt haben, dass eine Recension der LXX. auch hier eine 
diese Worte wiederholende Handschrift benutzt, dass also 
wiederum schon alte Handschriften irgend eine Beziehung 
beider Stellen zu einander geahiit haben. Audi innerlich 
weisen beide Fragmente auf einander hiu und zwar znerst 
das zu Anfang besprochene auf das andre. — Wir haben 
namlich oben gesehen, dass in V, 7. zwischeii vv. 6. und 7. 
ein Satz fehlte, woriu erzhhlt werden musste, dass das Mad- 
chen in die Strassen der Stadt gelaufen sei, ihreii Geliebten 
zu suchen. Einen solchen Satz enthalt aber das zweite Stiick 
in V. 2. — Sodann wurde dort hinter v. 7. ein Stiick ver- 
misst, das den Leser hatte berichten miisseu, ob das Mad- 
chen ihren Geliebten wirklich noch gefuuden habe, oder nicht. 
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Diesen Zweifel hebt aber y. 4. im zweiten Sfiicke. — Eben 
so zeigt das zweite Fragment in III, 1—4. auf das erste 

zuriick. — Ziierst Yerlaiigt man zu wissen, wie das Mad- 
chen Iiier in y. 1. dazu kommt, iliren Geliebten zu sucben; 
dariiber giebt die erste Stelle in yy. 2 — 6. Aiiskunft. Sodann 
erwartet man bier liinter y. 3. eine Erwiederung der Nacbt- 
wacliter auf die Frage des Madclieiis, ob sie den Geliebten 
geselien batten. Diese felilt, oben aber in V, 7. wird Aus- 
kuuft iiber diesen Punkt gegeben. — Nacli allem diesera 
sind wir berechtigt, beide Stellen mit einander zu kombiniren. 

3) Wir baben aber aucb ricbtig zusammengesetzt. — 
Den inncrn Beweis bierfiir liefert Folgendes. Zuerst 
kann nur V, 2 — 7. den Aufang des Ganzen macbeu. Dies 
zeigt scbon die oberflacblicbste Konfrontirung beider Stellen. 
Elie man erfabren und Ycrsteben kann, welchen Erfolg die 
Sucbung des Madchens gebabt babe und welcbe Abenteuer 
sicli an dieselbe gekniipft, muss man erst wissen, dass der 
Geliebte sie Nacbts babe besucben wolleii, und, als ilim der 
Eintritt Yerweigert worden war, weggegangen sei. Jenes 
aber entbalt das zweite, dieses das erste Brucbstiick. So¬ 
dann durfte zufolge des Gesagten die Entscbliessung, dass 
das Madcben den Ausgang antreten wolle, III, 2. 3., erst 
binter dera Bericbte folgen, dass der Geliebte Yor ibreni 
Ilause gewesen und sicli you dieser Stelle eutfernt babe V, 6. 

Ferner erst nacb dieser Ankiindigung des Ausganges konu- 
ten die Abenteuer, die damit Yerbunden waren V, 7., eu- 
zablt werden; und dann endlich erst durfte gefragt werden, 
welchen Erfolg der Ausgang und die Sucbung gebabt batten; 
also III, 4. angescblossen werden. — Diese Folge der Be- 
gebeubeiten fordert die in ihnen selbst gegebeue Natur, und 
eben diese Folge baben wir in der Zusammensetzung be- 
obacbtet. — Daber befriedigt aucb das so gewounene Stiick 
alle Anforderungen des Verstandes; eine Handlung folgt aus 
der aiidern und alle zusammen gebeii eine deutlich anfan- 
gende und eben so deutlich gescblossene Reibe, in welcher 
alle Eiiizeliibeiten Yerstandlicb sind und mit einander korre- 
spondireii. — Nur Yon den Worten •’1IJD3 jii< ■'nujp^ 
in III, 1. miissen wir Recbenschaft gebeu, wesbalb wir sie 
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in (lie Mitte von 5, 6. eiiigesclialtei haben. — Fiir den 
Zusammenliaiig in diesem 6ten Verse imd das Gauze siiid sie 
niclit gerade notliig; auch olme sie ist Alles klar. Ja wa- 
ren sie niclit vorhanden, so wiirde man sie im Geringsten 
uiclit vermissen. — Sie koiiuen aber durclians das Keclit 
der Echtlieit fiir sicli in Ansprucli iielinien, 1) well sie an 
die Stelle eingefiigt, wohin wir sie gesetzt haben, -vortrefflich 

passen; sofern sie die darauf folgeiiden beiden Satze: „lcli 
sucht’ ihn und fand ilin niclit; icli rief ilin, er antwortete 
niclit“ selir schiin einleiten; und im Geringsten niclit stbrend 
Oder iinangenelim 'VYirken. 2) Weil sie eiue deiitliclie 13e- 
ziehiing anf III, 3. 4. eiitbalten, sofern sie dem Geliebteu 
dasselbe Pradikat beilegen, welches in III, 3. 4. uocli drei 
Mai Torkommt; aber durclians und am allerwcnigsten Gnind 
Yorhanden ist, ihiieii, Yvenn schou drei Mai niclit (siehe je- 
doch unten), gerade bier die Echtlieit abzusprechen. 3) Be- 
rechtigen sie durcli Nichts zu der Aunahme, als konnten sie 
ru irgeiid einer Stelle aus der ganzeii Erzahliing eine Glosse 
seiii, well nirgends eine vorhanden ist, zu welcher sie als 
solche passen. 4) Enthalt III, 1 —4. iiberhaiipt echte Stiicke, 
also kann auch das unsrige, muss aber aus den eben aii- 
gegebenen Griinden als edit betrachtet werdeu. Dass wir 
ilim dann die rechte Stelle augewiesen haben, zeigt der Uni- 
stand, dass es an keiner aiidern so recht passt, dagegen an 
der ihra von uiis gegebenen eiiieii deiitliclien Zweck hat, und 
sicli Yoilkommen eng und geiiau einfiigt; also dem Zusam- 
menhange von Yvesentlicliem Niitzen ist. — Endlicli erhalt 
unsre Behauptung, dass wir obige Bruchstiicke richtig com- 
ponirt haben, eine neue Bestatiguiig (lurch folgende Beobach- 
tung. Es lasst sicli namlich bemerken, dass die originel- 
len Satze in III, 1—4. immer an solche darin gesclilossen 

Yvorden sind, Yvelche mit den entsprechenden aus V, 2 — 7. 
gleichlauten. Setzt man nun eben diese originelleu Siitze 
immer an diejenigeii aus V, 2 — 7., Yvelche mit dencn in 
111,^1 — 4. (Yvoliinter die echten Stiicke gesetzt sind) gleich¬ 
lauten, so erhiilt man gerade auch die von uns oben befolgte 
Reihenfolge der Zusainmensetzung. — Namlich zuerst in 

111, 1. stelit NbY YTitupn; dieselbeu Worte, imr mil 
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Aendernng des Suffix, gegen Ende Yon V, 6. Nimmt man 
nun an, dass das nocli in V, 6. iibrige letzte Glied 

hinter den so ehen augegebeuen Worten ans III, 1. 

iiiir darum nicbt wiederholt sei, well darin kein Anlass zii 
einer Glosse war (deiin enthiilt ja schon das fiir das 
ungewolmlichere Suffix nrr baufigere i), oder dass sie wirk- 
licli, jedoch schon in den Text gesetzte Glosse seien fiir eiii 
etwa friiher gelesenes, aber jetzt iiicht mehr Torhandenes 

was denn die Uebersetzung der LXX. uiid 
des Arab, wirklich wahrsclieinlich machen (s. dariiber jedoch 
iinteii), kurz nimmt man an, dass das T’nw\2::a Nri iTiiupn in 
in, 1. den zwei jedenfalls auf gleiche Weise mit ihm be- 
ginnenden Gliedern in V, 6. entspreche, so folgt III, 2. 
gerade auf den Satz in III, 1., welcher mit dem eutspreclien- 
den in V, 6. gleichlautet, und hinter welchen III, 2. wirk¬ 
lich gehort. — Feruer in III, 3. folgt auf dieWorte: „Die 
Wachter trafen mich“ die Frage: „Saht ihr meineu Gelieb- 
ten?“ Eben diese Frage gehort aber auch gerade hinter 
dieselben in V, 2 — 7. ebenfalls sich findenden gleichlauten- 
den Worte: „Die Wachter trafen mich.“ Endlich fiir den 
nun noch aiis III, 1—4. iibrig bleibenden Vers 4. gab es 
keiiie andre Stelle, als zu Ende des Ganzen. — So ausser- 
lich und uubedeutend auch diese Beobachtung auf den ersten 
Blick scheineii mbchte, so beruht ihr Inhalt doch einzig 
darauf, dass den achten Stiicken aus III, 1—4. wirklich 
keine andre Slellung im ganzen Gedichte zukommen konnte, 
als auf welche eben diese Wiederholuiigen selbst hinweisen. 
Und in diesera Sinne kaun daher auch die in Rede stehende 

Erscheinung mit Recht als ein Nebenbeweis, gleichsam als 
die Probe fiir die Richtigkeit unsrer Zusammeusetzung der 
beideii Brnchstiicke angesehen werden. 

Endlich 4) dass die aus dem zweiten Fragmente iibrig 
bleibenden Stiicke reine und gemisclite Wiederholuiigen seieii, 
ist ira Allgemeinen schon oben in §. 2. der Einl. erhartet 
wordeii; dass alsdann die betreffeudeu Worte fiir Glossen ge- 

halteu werden raiissen, ist ebenfalls im Allgemeinen gezeigt 
wordeu, das Besoiidere giebt der Komm. —. Gleichwohl ist 
nicht gauz unwahi’scheinlich, dass 1) auch von dem 4 Mai 
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in III, 1 — 4. Yorkomraeiiden nsriitua riM Eins oder das 
Andere uiilicht sei, uiid zwar ein Mai darum, weil diese Re- 
densart so oft wiederholt, doch keiiien sehr angeiielimeu Ein- 
drnck maclit; sodaiin, weil sie im ersteii Fragmeiite, obwohl 
dock oft Aulass dazii vorliaiiden ist, gar iiiclit Torkommt; 
eiidlicli, weil der Unistand grossen Verdacht erregt, dass sie 
sicli alle 4 Mai gerade in dem Stiicke befindet, das auch 
soiist mangelbafter, als jenes ist und dazu allein Wieder- 
liolungen und Glossen enthalt. — 2) Eben so leicht ist 
mbglich, dass iiberall, wo noch in iinserm Liede das ge- 
w&hnlichere Snff. T gesetzt wird, aiicli bier iiberall das selt- 
nere in gestanden babe, also namentlicb in V, 6. iiiid III, 
2. 4. — Ja man wird zu dieser Aiinahme fast gezwun- 
geii, ziierst dadurcb, dass demand wirklicb fur iiotbig Melt, 
das in durcb T zu glossiren; sodann dass im ersten Brucb- 
stiick immer steht, und nur ein Mai *i, Ton welcbem letz- 
tcrn aber ebeufalls, wie wir aucb oben schon angedeutet ba- 
ben, wabrscbeinlicb ist, dass urspriinglicb in dafiir gestan¬ 
den babe; ferner dadurcb, dass sicb in dem zweiten Frag- 
mente iiberall ^ findet, was in Vergleicb zu dem meisteutbeils 
im ersten vorkommenden lii auffallt; und endlicb dadurcb, 

j dass aucb soust im zweiteii Stiick Wiederholungen und Glos- 
I sen 'vorkommen. 

Zu welcber Zeit ist unsre Erzahlung gedicbtet? — 
Die Beantwortnng dieser Frage hat gerade bei diesem Ge- 
dicbte ihre grosseii Scbwierigkeiten. — Freilich steht es in 

' astbetischer Hinsicbt unsers Bediiukens keinera der bessern 
Stiicke unsrer Sammlung nacb. Es scbeiut uns in ibra 
derselbe lieblicbe Diift zu weben, der uns aiis den Bliitben 
der andern besten Lieder so erqiiickend entgegeiiquillt. — 
Aber auf der andern Seite lasst sicb nicbt leugnen, dass sicit 
in dem letztern Tbeile eine gewisse Breite, namentlicb in 
der fast zu baufigen Wiederbolung der Redensjrt riN 
■’^33, so wie eine gewisse Unregelmassigkeit des Rbytbmus 
fmde. Aber dies ist in Vergleicb zu dem ersten Tbeile zu- 

letzt docb nur der uiigliicklicben Bescbaffenbeit des zweiten 
zuzuscbreiben, welcber durcb sie gewiss Manches von seiner 

urspriingiicben Scbonbeit eingebiisst bat. — Somit setzen 
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wir, iudera wir itns auf den poetisclien Werth iinsrer Dicli- 
tung herufeii, ihre Abfassimg ebenfalls Yor die Mitte des 
acliten Jalirliimderts. — Bestatigung sclieint Folgeiules zu 
gewahreii. Namlich die Redeiisart ‘’Uisa nnriwS'ir) n.N komrat 
iiirgeuds im Biiclie und der Bibel melir Tor, als in unserin 
Stiicke und nocli ein Mai in Gediclit 5 (I.), 7. Dieser letz- 
tere Uinstand und dass der Ausdruck selbst eiiieii originellen, 

^eigentlmralichen Anstricli hat, lasst Tielleicht fiir unsre Er- 

zahluiig und jeiies Gedicht auf eiiieii gleichen Verfasser, oder 
dock eine gleiche Zeit schliessen. — Eben so deutet Tiel- 

' leicht auf eine friilie Abfassungszeit der Umstand, dass der 
— nur nocli in Stiick 3. v. 8. in dem Sinne: Horcli — ge- 
brauclite Ausdruck bip aucli in unserra Gedichte Yorkommt; 
jenes Lied aber ebenfalls in eine friilie Abfassungszeit ge- 
*setzt werden musste. 

V. 2. py -nbl Wir linden in dieseii Worten 
den Sinn; Icli lag eines Kacbts zwischeu Schlafen iind Wa- 
clien, Tgl. das incertura \igilans aus der unten angefiilirten 
Barallele. — Dies stimint gut zu dem Zusamnieiiliang und 
ivird auch schon durch den Gegeusatz zwischen n-ir;’' und ‘ny 

angedeutet. Dass wir ferner die adverbielle Bestiraraung; 
Eines Naclits erganzen, yerlangt ebenfalls der Zusaminenhang 
und die zu dieser Stelle gehbrige gleicli zu besprecliende 
Glosse aus Cp. 3, 1. Die 3 Partizipp. dieses Verses konnen 
schon wegen des in ihnen liegenden Gedankens nur in dem 
Sinne erzahlender Pratt, genommen werden, wie in Stiick 
16 (VI.), 10. — mb-ibn by aus III, 1. ist Glosse zu 
den augegebenen Worten (darin das mb''bi yielleicht aus 
III, 8. entlehnt, Ygl. Einl. §. 1, 4.); sie bedeuten: Eiust auf 
meinem nachtlichen Lager, was Dan. 7, 1. schon das blosse 
Pip,3\!j?3 by heisst. ■— Niimlich die Worte des Originales 
heissen: Ich lag einst im halbwachendeii Zustande. Hierin 
blieb also un|;ewiss, zu welcher Tageszeit das statt fand, 
und wo es geschah. Dass es zur NachtzeR und auf ihrem 
gewbhnlichen Nachtlager in ihrer Behausung geschelien sei, 
lehrt kein besonderer Ausdruck, sondern nur der Zusamraeu- 
hang. Also war der Ausdruck des Textes auf den ersten 
Blick und fiir sich allein wirklich uuYollstaiidig und undent- 
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licli. Die angegebeiien Worte aiis III, 1. Tervollstandigeii 
gerade die aiisgelasseiieii beideii Pniikte. In exegetisclier 
Hiiisiclit ist diese Glosse fiir iinsre wirklicli niclit ganz leiclite 
Stelle iiiteressaiit, obwohl sie den HauptbegrifF des Originals, 
nanilich das Halbwachen, eigentlicli gar niclit wiedergiebt. — 
Eine einiger Maassen treffeude Parallele zii diesem Traura- 
wacben findet sicli bei 0\id in den Heroid., woselbst es heisst; 

Incertiim yigilans, a sonino languida movi 
Tliesea pressnras seniisupina manus. 

Nullus erat: referoq. manus, iterumq. retento 
Perq. tornm moveo bracliia: nullns erat 

Excussere metns somnnm — 
bip: Horch der Geliebte, xgl. Ged. 3, 8.; darin ist 

wolil als Nominat. (oder Acc.) wie ecce! zu fassen; das 
pDin aber als Apposition dazu, also ebenfalls als Norn, oder 
Acc. Schwerlicli aber kann •’m“i stat. constr. nnd psi'i ge- 
nithisclie Apposit. dazii sein, was nns dem Genius der nocli 
niclit so streng konstruirenden Hebr. Spraclie zu widerspre- 
clieu sclieint. Viel elier, ja yielleiclit dieser letztern Eigen- 
scliaft des Hebr. iiocli besser entspreclieiid, als nnsre Auf- 
fassnng, ist die einiger neuerer Interpreten, der LXX. (Arab., 
Aetli.) xQovsi, der Vulg. und des Syr., welclie psii ,als 
eineu eigenen Satz betracliteu. — Tnnk^ Tob. 7, 12.; Stiick 

10 (IV.), 10. 15 (Gp. IV.), 9. Noch lieut ist es im Orient 
Sitte, sich gegenseitig, selbst weun man sicli niclit geiiau 
kennt, „Brnder“ mid „ScIiwester“ zu nennen, ygl. 1001 
Naclit nacli der Uebersetz. yon Hab. Iste Ausg. Bd. 14. S. 208. 

und Klenk. I, 230. Audi die Roraer z. B. nennen gleicli- 
i altrige Ereunde zartlicli fratres, Hor. Epist. I, 6. v. 54., so 

wie altere Personen „Vater“, Hor. Serm. I, 2. y- 89. — 
Ti^n Ygl. Ged. 17 (Cp. VI.), 9. Trefflich erklart Ro- 
senra. das ’’nicn durcli das in II, 7. (IV.) sich findende 
■ql Ygl. Ew. kl. Gr. §. 124. — rrh^b 
In Palastina sind die Sommeruaclite meistens selir kalt, oft 
der Gesundheit schadlich. Der Thau fallt mitunter so stark, 
dass die Kleider you Feuchtigkeit triefeu, Ygl. 1 Mos. 31, 40.; 
Jud. 6, 38.; Harm. Beobb. I, 75.; Rosenm. Morgeiil. I, 87. 

VI, 248. Ill, 447.; Wausleb bei Pauli. Reiss. Ill, 159.; 
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Rosenra. bei Arv. Bediiinen-Arab. S. 118.; Oedm. Hft. 5,117,, 
Tgl. 3, 102. — Parallelen zu diesera naclitliclien Besuche 
finden sicli haufig bei Orient. Dicbtern, z. B. in Nufh. ul Jum. 
p. 246. bei Amarou Nro. 7. 27.; in Grieclien bei Anacr. 
3,7., woselbst der Naclits an des Dichters Thiir klopfende 
Amor sagt: BQe%o[.iaL da y.doeXr^vov — Kaxd vvyxa ne- 

nldvrji-iai; iind selir hanfig bei Romern, z. B. bei Hor. Od. 

I, 25. T. 1., woselbst es heisst: Farcins junctas qiiatiunt fe¬ 
nestras — Ictibns crebris juvenes protervi, — Nec tibi somnos 
adimunt; amatqiie Janua limen; — und bald darauf — audis 
minus et minus jam. Me tuo longas pereunte nodes, Lydia, 
dormis? ferner s. das Paraklausithyron ebend. 2, 10. imd 

Epod. 11. V. 19 ff., auch Ovid. Amor. II, 19. 21.: Et sine 
me, ante tuos projectum in limine postes — Longa prui- 
nosa frigora nocte pati; — Stellen, die auch sonst za 
dem Anfange unsrer Erzahlung gute Parallelen abgeben. 

T. 3. ■’riuUJD Die Oriental. Vblker trugen wie die Griecli. 
und Rom. nnr ein Untergewand auf blossem Leibe, n:n:D 

genannt, mit kurzen Aermeln, Ygl. Schroed. de Test. 237 ff.; 
Hartm. Hebr. Ill, 192 ff.; — in ihrer Hauslichkeit sogar 
dies auch am Tage allein, Hartm. a. a. 0. II, 146.; und 
legten es beim Schlafengehen auch noch ab. — Ygl. Amrlk. 
Moall. V. 24.: „Und als ich kam, da zog sie sich schon aus 
ihr Kleid zura Schlafengehen im Zeltgemach.“ Nun erhalt 
die Einwendung des Madchens einiges Gewicht; denn als der 
Geliebte klopft, ist sie nackend. — hier als paroxyt., 

ist in Esth. 8, 6. yon den Masoreth. als oxyt. ausgesprochen 
worden. Waruni ist nicht einzUsehen; liber die Waschungen 
ygl. Kleuk. und Rosenm. z. d. St. 

y. 4. Ueber ygl. Stiick 2. y. 1. (II.). — 
•nin „Fenster“ Gesen. Thes. I, 458. Der Geliebte geht also, 
als ihm nicht gleich nach seinem Klopfen geoffnet wird, an’s 
Fenster, urn hiueinzusehen und sich yon dem Grunde der Zo- 
gerung zu unterrichteii. So richtig Kleuk. Mit Ddpk., 
Rosenm. u. A. an eine Oeffnnng in der Thiir zu denken, ist, 
wie Kleuk. schon richtig bemerkt, unmbglich. Wozu eine 

solche Oetfnung, durch die es Jedermann moglich geraacht 
wiirde, den innern Pviegel zuriickzuschiebeu und in’s Zimmer 
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einznflringeii? — vby Tan Mein Inneres empfaiul Mi(- 
leid lira ilin, den dranssen Frierenden. Viele aiidere von 
Kennic. iind de Rossi verglichene Codd. lesen ■’bs?; ilmen fol- 
gen Velth., Ew. u. A. Das •’by wiirde alsdann, we in alien 
aliiiliclien Fallen, so auch hier: Ueber ira ortliclien Sinne 
(nicht wie Ew. will, das Bewaltigen, was z. B. auf Ged. 7, 6. 
Ps. 42, 6. 11. a. Stellen nicht passt) bezeiclinen; also imraer, 
weiin von einera Kdrpertheile die Rede ist, den jedes Mai 
iiocli iibrigen Kdrper meinen; s. Ged. 7, 6.: ■’by (vgl. 
iDTinn); die belelireiide Stelle bei Hiirab. Anth. p. 16.: 

„0 Schicksal, lass mich nicht daiiern tiber rair% nnd 
Aeth. Matth. 1, 20. quod supra ea, d. i. 
in iitero ejiis (Marine) est. — Wir halten aber dennoch 
mit den alten Uebersetzern iind vielen neuern Exegeten die 

Lesart rby fiir die bessere; weil sie deutlicher sogleicli das 
Objekt der Geraiitlisbewegung des Madcliens anzeigt, wahrend 
•tby dies nicht niir nicht thiit, sondern auch eigeiitlich, da es 

I sicb’ von selbst versteht, leer iind iiberfliissig ist. Merk- 
wiirdig ist die Uebersetzuiig der Yulg.: Et venter mens con- 
tremuit ad con tact lira ejus. 

V. 5. icaj •'T’l Sinn: Icli stand auf, meinera Gelieb- 
f ten zii dffnen; iind gab so, indera ich den Riegel anfasste 
I und blfnete, gern und gediildig fiir ihn das kbstliche Myrrhenbl 

an meiner darait gesalbten Hand Preis. Das passt sehr giit 
in den Zusamraenhang. Naralich zuerst ist bekannt, dass 
vornehrae Hebraer den ganzen Kbrper (Hart. Hebr. II, 232.), 
vorziiglich aber die von der Kleidung unbedeckten Theile 
a. a. 0. S. 56. z. B. das Haiipt fbrmlich in kostlichen Oelen 
und Essenzen zu baden pflegten, vgl. Ps. 133, 2.; 3 Mos. 
3, 12. Nach Esth. 2, 12. wiirden die Jungfraiien des Kbnigs 
Ahasverus sechs Monate lang mit Myrrhenol (wie bier) 
gesalbt und gebadet;' in Prov. 7, 17. besprengt eine Bub- 

lerin ibr Bett mit Myrrbenol, vgl. nocb Rosenm. Morgenl. 
i 4, 877. und Veltb. Komm. S. 143 If. — So bat sicb denn 
! auch die Heldin unsers Stiickes gesalbt, namentlich die Hande; 
t muss also natiirlich, w'enn sie den Riegel an der innern Stu- 
I benthiir (vgl. Egypten, wie es jetzt ist S. 53.) anfasst, einen 
^ gnten Theil der kostbaren Salbe an dem Riegel sitzen lassen. 
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Zweitens: dieser Siim passt aiicli darum vortrefflich, weil 
das Matlclieii ihreni Geliehteii den leiseii Vorwnrf damit niacht, 
dass sie gerii und bereitwillig seiiietwegen ilire kdstliclie 
Myrrhe geopfert hahe; er aber deimofli fortgegangen sei — 
der Uiidankbare! Wenn dann der Geliebte freilicli yon die- 
ser liebliclien Aufopferung riiclits wissen koimte, weil er sie 
iiiclit sab, so scheint uns der Umstand, dass ihm deimoch 
das Mildclien den Vorwnrf der Undankbarkeit maclit, selir 
fein mid psyehologiscli wabr, weil oft die Menschen, irn 
Uniuntli iiber eine begangeiie Thorheit, die Scluild alien mbg- 

liclien Ursaclien, nur sicli nicht beimessen. — Uebrigens 

ist die liebliclie Weicliliclikeit, in welclier iiiisre Heldiu er- 
sclieint, edit Orieutalisch. ■— Andere, wie Herd., Kleuk., 
Ew., Dopk., Rosenni., de W. glauben, dass bier auf die bei 
Eucret. erwiilinte Sitte angespielt werde, iiacb welclier der 
Liebbaber limina (amatae) saepe floribns et sertis operit 
postesqne superbos iinguit amaracino; was aber nicbt in den 
Zusammenbang passt, welclier yerlangt, dass das Madcben 

die Myrrbe yerscliwendet babe. — “i'o Ged. G (V.), 13. — 
niDS S. Harm. Beobb. 1, 188.; Fab. Arcb. 427.; 

Rosenm. Morg. II, 418. 
T. 6. Ti:3“!n Sinn: Als er iinr draussen 

den Mund bffnete, so eilte meiiie Seele ancb gleicb biiians; 
mein Herz flog ibm auf der Stelle entgegen, als icb ibn 
hbrte, weiin ancb der Korper nicbt sogleicb folgte. Hieriii 
spricbt sicb der leise Vorwnrf, den wir ini yorigen Verse 
fanden, nocb ein Mai ans: Icb opferte die Myrrbe; war iui 
Herzen sogleicb bei ibm, imd docb war er fort — der Un- 
dankbare. — Andre Erkll., wie: Icb war ausser mir, bei 
den alten Ueberss., Hufn., Herd., Veltb., Ew., Dopk., de W., 
Rebenst., oder: Die Seele ware mir beiuabe entfloben, bei 
Hartm. ling. Einl. S. 185.,' oder eiidlicb: Mein Verlangen 
trieb micb, ibm iiacbzngeben, scbeinen uns weniger passend 
und leicbt zu sein. — Einen recbt gnten Sinn wiird^ man 
erbalten, wenn bei^sen kbnnte: Icb war in Ver- 
legenbeit, wnsste nicbt, was icb tbiin sollte. Den Worten 
nacb wiire das nicbt unmoglicb. — N'bi irT'n'>upn, 
dafiir stebt in III, 1. dasselbe, nur statt in das SulF. i. 
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Lefzteres ist granimat. Glosse zu iSn. Dies beweiset zuerst 
der Unistaiid, dass das t in einer aus dera Texte zu Vferfen- 
deii Wiederliolung stelit; .sodanii dass letzteres fiir ersteres 

wirklicli das Gewdliiilicliere ist, uud dass endlicli ira ersten 
Fragniente Yorziigswcise das Suffix gebrauclit ist. — 
■>3:^' Es ist, wie wir oben sclion andeuteten, selir 
wahrscLeiiilicIi, dass diese Worte eigentlicli liinter 

in III, 1. gcstandeii haben, iind dorther an 
nnsre Stelie gekommeii seien, dass aber das Origiiielle dafiir 
gebeisseii babe; ■'233’ tibl iromip. 

Ill, 2. vN'3 r7733pN': So will icii micb aufmaclien — Er 
ist ja eben erst fortgegaiigeii, kaiiii daher nocli iiiclit weit 
seiii; sie kanu ibn also bald treffen. ■— Dabei denkt sie 
aber iu der Aufregung freilicb iiicbt, dass sie aiicb deu 
falscbeii Weg iiebmeu koiiiite; — was aber zu der Bestiirzt- 
beit ibrer gegenwilrtigen Lage sebr gut passt. Eine alinliclie 
Situation Tgl. Tib. I, 126. iu dem fiir iinadit gebalteiien 
Distichoii: „En ego ([uum tenebris tota yagor auxins urbe.‘‘ — 

Auf Miirkten, sclion des Gegeiisatzes balber zu mnn'in 
Kleiik. II, 73., Ygl, Tbren. 2, 11. mnn^n Zu dem 
iiaditlicben Ausgange des Maddiens Ygl. das 3te Stiick. 

V, 7. '■*!;“ ■'SiN'i'n Nacb dieser Stelie miissen in Jeru¬ 
salem Oder sonst in Stadten, naditlicbe Wachter die Rube 
und Ordnung beaufsicbtigt und den Refebl gebabt baben, 
Nacbts herumwandelnde Personen aufzugreifen. Vielleicht 
waren es, wie wenigstens das mwn scbliessen lasst, diesel- 
ben, die aiich bei Tage auf den Mauern Wache bielten, 
Ps. 55, 11. Naditwaditer werden aiicb sonst im Orient ge- 
balten, bei den Persern nacb Rosenni. Morgenl. IV, 947. 857.; 

bei den Arabern nacb 1001 Nacbt Bd. IV, 201. 269. V, 184. 
XI, 77. 87. 138. XIV, 126. 127. 202. 204. XIII, 21. 268.; 
bei den Egyptern s. Egypten, wie es jetzt ist S. 79. — 
•'T’ll DN ‘iN‘i:3 Nacb Scbroeder de Yest. mul. p. 386.: Pal¬ 
lium minus et breviiis, totnm tamen tergiim operieus, quod 
et bumeris appendi et quoties placeret, capiti iraponi possit, 
Ygl. aucli Esk. I, 582., Kleuk., Hartm. a. a. 0. II, 119. 328. 
Dass die Wiicbter dem Madcben das Gewand mit Gewalt 
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entrissen, ist illinlicli dem Tibiillisclieii a. a. 0. ant rapid 
praemia veste petal. — 

V. 9. nis'nit Nbi Ich liess ihn uiclit. parallel 
mit rr'n bedeutet bier ira Vergleich zn andern Stellen alle 
Frauengemiiclier des Hanses, uuter denen das Madchen nach 

dem Znsammenhange ancli ibre eigeiien batte, Tvobin sie auf 
gebeimen Gangeii ibreii Geliebten bracbte (vgl. Ged. 13 (VII.), 
14 ff.). Denn naturlicb kann die Rammer der Mutter nicbt 
im wbrtlicbeii Sinne geiiommeii werden. — Hiermit fallt 
aber ancb leiclit die Bebanptung Rosenmiillers, dass, da es 

gegen die Sitte sei, dass ein keuscbes Madcben ihren Bran- 

tigam in das Gemacb der Mutter fiihre, in diesen Worten 
eine Andeutnng anf Allegorie liege. — Was indessen lie- 
fcende Madcben ancb im Oriente zu wagen im Stande seien, 
zeigen unzablige Beispiele; — man ygl. Ged. 3. und die dort 
beigebracbten Parallelen. Uebrigens bielten sicb die Tbcbter 
der Hebraer bekanntlicb bis zu ibrer Verbeiratbuug im Serail 

ibres Vaters anf, ygl. Winer BibL Reallex. I, 776. 

liyrisclie Crediclite. 

Zehntes Stiick. 

Cap. IV, 10—V, 1.: Liebesentziickung. 

Der Gcliehte zur Gelielten: 

IV, 10. Scbon ist Deine Liebe, 
Meine Brant, meine Scbwester; 
Wie yiel scbbner ist sie, als Wein, 
Deine Salben, als jeglicber Balsam. 

11. Von Honigseim traufeln 
Deine Lippen, o Brant; 
Honig und Milcb 

Entfleusst Deiner Zunge; 
Und der Dnft der Gewander 
Ist Libanon’s Duft. 
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Y. 12. Ein verschlossener Garten 
Bist, Schwester, Da, Brant, 
Ein Terschlosseiier Garten, 

Ein yersiegelter Born; 

13. Deine Pflanzung ein Hain Yoll GranateH 
Und kostlicher Frucht; 
Mit Kopliern und Narden, 

14. Mit Nardus and Krokus, 
Mit Kalmus and Zimmt; 
Mit Weihrauch-Baumen, 
Mit Alog und Myrrhe, 

Sammt jeglicher kostbaren Wiirze; 
15. Ein Garten-Quell, 

Ein lebendiger Born, 
Und Baclie Ton Libanon.-- 

16. Wach aiif denn, o Nord, 
Erhebe Dich, Siid, " ' 
Durchhauch’ meinen Garten, 

Dass strome sein Daft! — 

Die Geliehtei 

17. So betrete mein Freund seineii Garten, 
Und esse seine kbstliclie Frucht I 

Der GelieJ/te: 

V, 1. So will ich meinen Garten betreten, 
Meine Braut, meine Schwester, 

Will pflucken meine Myrrh’ und Gewtirz, 
Will essen meinen Honig und Honigseira, 
Will trinken meinen Wein und Milch! — 

Der Dichter zu Beiden: 

Auf esset, Ihr Trauten, 

Auf trinkt und berauscht Each in Liebe! — 

In diesem Stuck preiset der Geliebfe tor seiner Ge« 
liebten die siissen, herrlichen Geniisse, die ihm aus seinei' 
Liebe zu ihr erwachsen y. 11. In yy. 11 — 15. sucht er 
dieselben gleichsara zu erweiseii dnrch eine uater der Alle-* 

gorie eiues Gartens fortgefiihrte Beschreibung (vgl, Ged. L 

12 
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V. 12 If.) der Reize des Madcliens. Amant potissimum Asia¬ 
tic! Iiortorum, amoenitatum ac floriim amoenitates, qnas jii- 
cundissimis pingunt Ycrborum coloribus sagt Jones Comm, 
p. 341. Durcli (liese Besclireibung aber uiiil walirend der- 
selbeii entflammt sich das Gemiith unsers Lobpreisers so sehr 
an all diesen Iiolien Schdnlieiten, dass er sicli nun nicht 
liinger halt, sondern, freilicli wieder durch ein Bild, das 
aber zugleich ein neuer Zug zu dem Gemahlde des Gartens 
ist, geradezu seine Geliebte auffordert, ihm den Genuss ihres 
Liebreizes zu gestatten. Darauf autwortet das Madchen, in 
den \on ilim gebraucliten Bildern fortfahrend, bejahend v. 17. 
Nun so will ich denn in nieinen Garten gehen und pflucken; 
antwortet er in V, 1. Zuletzt ruft noch der Dichter, und 
zwar zuerst wieder in demselben Bilde, unserm entzuckten 
Liebespaare nach: Esset die lieblichen Friichte; berauscht 
Euch im klaren Born; sodann aber liiset er die Allegorie, 
gleichsam zur Erregung eines grdssern, durch den Gegensatz 
zu gewinnenden Affektes, selbst auf, indem er scliliesst: Und 
berauscht Euch in Liebe. Welcher ganze Zuriif des Bich- 
ters zugleich die Moral unsers Liedes dahin andeutet, dass 
Liebesgenuss die schbnste Bliithe des Menschenlebens sei. 

Bass dies ein Yollstandiges, in sich abgerundetes Stiick 
enthalte, ist Ton selbst klar. Bewunderung der Reize des 
Madchens; durch Anschauung und Beschreibung geweckte 
Sehnsucht nach dem Genuss derselben; die Bitte darum; die 
Gewahruug und die Andeutung des Genusses selbst; dies 
Alles geschlossen durch den, ein dentliches Ende bewirkenden 
Zuruf des Bichters, gewhlirt einen durcliaus erschopfenden 
Gedankencyklus. Weshalb denn auch die meisten Interpreten, 
wie Kleuk., Velth., Pauli., Bbderl,, Bey., Bbpk., Rosenm., 
de W. hinter V, 1. abtheilen. 

Bern asthetischen Werthe nach (denn anderweitige Winke 
zur Begriindung der Abfassungszeit sind nicht aufzufinden) 
gehort unser Lied in die spatern Zeiten der Hebr. Litteratur. 
Benn trotz seiner Schbnheiten lasst sich nicht leugnen, dass 
die Aufzahlung in t. 14. u. ff. etwas sehr breit und un- 
grazieuse ist, vgl. dariiber auch Hufnagels Urlheil Repert. 

11, 112 ff. Bie Sprache hat dieselbe leichte Farbung, als 
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die folgenden Lieder, namentlich Anklange an das zwblfte 

(Cp. I, 2 — 5.); ■welches aber mit ziemlicher Sicherheit in 
die letzte Litteratur-Epoche zii versetzen ist. Dort n’amlich 
in V. 2. heisst es tD‘'3iu); hier in v. 10. ganz eben 
so “iaro n73; feriier dort v. 3. eben 
so hier in t. 10. n‘''n. In deraselben Genre, als iin- 
ser Gedicht, ist auch die Ausfuhriing der Idee des folgen¬ 
den 11 ten Stacks, sofern auch dort das Pflanzenreich die 
Allegorie hergiebt. S. das. 

T. 10. nbD ■^mriN Tgl. v. 12.; dieselbe Zusammen- 
setzung s. Ged. 15 (IV.), 9.; aber den Gebrauch des ■»mnN 
s. Ged. 9 (V.), 2. — nn s. Ged. 12 (I.), 3. 

T. 11. Von Honigseini traufeln Deine Lippen Prov. 5, 3. 
Dies ist (ganz nach dem Geschmack des Orients mit D. Mich. 
Orient. Bibl. 8, 170.; v. Kooten a. a. 0. p. 16 IF.; Gesen. 
Thes. I, 498. nnd Dop. gegen Bey., Rosenm. u. A.) nur you 

dem Speichel der Geliebteii zii Yerstehen. Derselbe wird na- 
meullich auch in alien Liebesgedichten der Araber hoch ge- 
priesen. — Man Ygl. zu den you Dop. in Beziig hierauf 
beigebrachten Stellen auch noch folgeiide: Antar. Mo. y. 13.; 
Grang. direst, p. Ifl*: Die mit honigsussen Lippen redet, Yer- 
gesse ich nicht; iro y. 1.; IH y. 5.: Sonst wohiien die Perlen 
in salzigem Wasser; wie kommt es doch, dass diese Perlen 
(die Zahne) in sussera weilen? (dem Speichel); tFv y. 1.; 

irt Y. 64.; Il^t" V. 68.; 11^1 y. 2.; Ich trinke den Wein seines 
Speichels und das RosenwassCr seiner Wangen. Ebendas. 
loi 1. 2.: Ein Madchen mit sussem Speichel; iot*' "V. 10.: Dein 
Speichel ist mein Wein; y. 34. p. 171.: Wein ist in Deinem 
Speichel; 172.: Honig ist Dein Speichel. Ferner Humb. 

Auth. pp. 26. 46. 58. 216.; p. n't*: Dein Speichel ist Zucker 
Oder Rosenwasser, oder Wein oder gereinigter Wein oder 
Apfelwein; Nufh. ul Jum. p. 278. 1. 3,: Sauge micli mit dem 
klaren Wasser Deiner rothen Lippen; ebendas. 248. 1. 6.; 
277, 1.; 291, 6.; 1001 Nacht Bd. 3, 81.; 15, 8. 135.; 
Perlenschn. 80, 82.; OYid. Amor. II, 5. yy. 23. 57. Ueber 
die Art der hier gemeiiiten Kusse Ygl. Tib. I, 8, 37.: Et 
dare anhelanti puguantibus humida linguis Oscula; nnd Dop. 
Komm. S. 225. — Die Oriental. Weiber 

12* 

I 
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lieben die Wolilgeriiclie iiber Alles, vgl. Sttick 1. v. 13. nnd 

12. (I.) V. 3.; Hartra. Hebr. I, 346. II, 52 ff. unil salbten 
ihre Kleider damit, Hartm. ebeiid. II, 57.; Rosenm. Morg. 1. 
S. 122. — In Graiig. Chr. p. iri*' v. 6. beisst es; Sie (die 
Geliebte) kam; da dufteten um mich die Gegeiiden, nnd icb 
erkannte, dass sie kame; Ygl. noch Amrlk. IV. ed. Arn. 
YV. 12. 13. nni Ueber den Geriicli des Libaiion, den 
Veltli. nnd nacli ihm Dop. bier gern, aber ohne Grimd, weg- 
disputiren mocliten, indem sie das aus v. 14. (s. das.) 

an seine Stelle setzen wollen, vgl. das zn dem 6ten Stiick 
(Cp. V.) V. 15. Bemerkte nnd iiberlianpt Plin. H. N. 17, 5.: 
Cum (terra) a siccitate continua immaduerit imbre, tunc emittit 
ilium suum halitum diviiinm ex sole conceptum, cni com- 

parari suayitas nulla possit. — 
V. 12. ■}:» Antar. Moall. v. 15. sagt: Wie ein Gar¬ 

ten, dessen Blumen der Regen trankt, rein yon Koth nnd 
niibetreten. Die fromnie Sage findet diesen Garten nnd 
Brunnen im S. yon Bethlehem. Der letztere namentlich soli 
derjenige sein, welcher (nach Raum. Pal. S. 224.) 140 Schritte 
yon den 3 sogenannten Teichen Salomo’s entfernt liegt; der 
erstere aber das yon jenen Teichen anslanfende, tiefe, aber 
mit seltiien Fruchten nnd Pflanzen angefiillte Felsthal. bs 
CXX. (Arab., Aeth.), Vulg., Syr. nnd 50 Codd. des Keniiic. 
lesen fiir das bsi anch das zweite Mai — Man hat da- 
her mit Dop. alle Ursache, aiich dies zweite Mai p zn lesen, 
znerst weil bi: Woge, hier keinen Sinn giebt nnd auch 
weim man ihm die noch dazii nicht erweisliche Bed. Quell 
beilegen wollte, nicht geniigen wiirde wegen des b5>3, wel¬ 
ches yerriegeln (yon aussen) bedeutet, da doch hier ein Ver- 
schliessen nothig ware. Auch deutet die Wiederholung des 
bi2’3 auf eiue eben solche des “jx Ferner ist ja gleich im 
Folgeuden yon dem yerschlosseuen Quell die Rede. Endlich 
ist die Verschreibung des 3 nnd b anch sonst nicht in alten 
Handschriften nngewohnlich, ygl. Hitz. Begr. d. Kr. S. 124 ff. 
Ueber die Wiederholung s. Istes Stiick y. 15. — Sinn 
Frische Quellen und klares reines Wasser siiid wegen des 
grosseu Mangels daran im Oriente, 1 Mos. 26, 20.; 4 Mos. 

20, 19,; Thren. 5, 4., woyon alle Reisebeschreiber yoll 
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sind. (s. die Stellen bei de W. Arcli. S. 76. nnd Kleuk.), 
und wegen der grosseii Hitze tiber Alles liocligeschatzt; wo- 
ber ancli die Yielen liebreizendeii Beschreibungen von Badien 
in Garten z. B. bei Arab. Dicbtern in Humb. Anth. pp. 68, 
70. 74. 76. 231. — Oefters werden sie, um mbglichst rein 
und kulil erhalten zu werden, mit Steinen bedeckt, 1 Mos. 
29, 3. 8., Ygl. Fab. Arch. 127., und verschlossen, Rosenm. 
Morgenl. 1, 131. Dalier unser Dinn. Der Yerschlossene 
Garten und Quell malen die unentweihten Reize des 
Madchens, wie auch Kleuk., Bey., Hufn. u. A. annelimen; 
aber mit Dbp. hier auch noch die Nebeiiidee des ausschliess- 
lichen Eigenthumsrechtes zu linden, erscheint zu gesucht. 
Aehulich Yergleicht iibrigens auch Kemal ed din bei Nulh. ul 
Jum. p. 273. I. 8. die Reize eiues Madchens mit klarera 
Quellwasser und eiuem kbstlichen Garten, wenu er sagt; 
0 sclibne Zeit, da ich trank die klare Fluth Deiner Gegeii- 
wart und pfluckte in dem Garten Deiner Reize, dem griinen- 
den, fruchtreichen. 

Y. 13. Wir Yerbinden hier nur diese bei- 
deii Worte zu einem Satze, in welchem wir als Pra- 
dikat zu betrachten; das dann Folgende bis y. 15. 
iucl. aber als eine spezielle Ausfiihrung des geiierellen D'l'iD 
ansehen. Dabei nehmen wir in dem Sinne; Pflanzun- 

gen, sofern in Riicksicht auf die Bed. Yon doch 
urs^priinglich nur heissen kann: Jedes aus der Erde (namlich 
Yon Gewachsen) Hervorgetriebene, d. i. coll. Pflaaznng; be- 
kommen also deu Gedaiiken: Deiiie Pflanzungen sind ein Par- 
des, namlich; Granaten iiud andere kostliche Friichte, Kophern 
und Nardeii u. s. w. Die Masorr. interpungiren anders, in- 
dem sie mit den folgeiideu Nomm. geuitivisch Yerbin¬ 
den, wobei sogleieh schon mit ein Abspringen you der 
Konstrukt. mit Stat. constr. noting sein wiirde; — eine we- 
niger einfache Auffassuiig. £311:173 fUr 1373 viis kostliche 

Fruchte, Gesen. Gr. llte Aiifl. S. 198, 3. Ueber 1373 s. Fab. 
bei Harm. Beobb. II, 10.; 5 Mos. 33, 13 —16. und 13tes 
Sliick (VII.) 14. Uebrigens bezeichnet der Ausdruck zusam- 

menl'assend und ira Gegensatz zu deu Gewiirzpflanzen, die 
kbstlichen Fruchtbaume. 
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V. 14. iniiaB }>'2 t3i> kann entweder mit Kleuk. die 
an Giite Terschiedenen Sorten des Weihraiichs, z. B. den 

Arabischen (Pliu. H. N. 12, 14.), den Indisclien (Dioscor. 
1, 82.), den Lydisclien (Plin. H. N. 16, 32.) bedeiiten, welche 
durch den Phonizischen Zwisclieiihandel den Hebraern bekannt 
sein konnten (Rosenra. Alterthnmsk. 4, 1, 153.); Oder aber 

man hat nach Plin. bei Winer Reallex. I, 153. an wirkliche 
Spezies zu denken. — Yelth. und Dbp. wollen, wie wir zii 
V. 11. schon angedeutet haben, sich auf eine Handscbrift 
imd die Vulg. berufend, das panb aus t. 11. hierher, da- 
gegen unser IriDiib dorthiu gesetzt wissen. Aber dies ist 
einmal nnmdglich, weil ja nicht alle Baume des Libanon, 
z. B. die Cypresse (eine Haiiptgattung darunter), Geruch 
haben, das andere Mai aber aiicli nicht noting, weil beide 
Stellen, wie sie der Text bietet, einen hinreichend guten 
Sinn geben. — Das d"'73ffia brs fasst (wie das b2> 

■•‘id bs alle Frnchtbaume) so alle Gewiirzpflanzen zu- 
sammen. — Wenn sich die Fruchtbanme nun auf den Ge- 
schinack, die Gewiirzpflanzen auf den Geruch bezielien, so 
sind beide zusammen wohl als eine allegorische Bezeichnung 
YOU dem Genusse aufzufassen, den alle diese Reize des Mad- 
chens gewahren. — Dabei ist nicht unwahrscheinlich, dass 
uuter den Gewurzkrautern nicht allein die schonen Kdrper- 

theile selbst, sondern zugleich auch die ihiien und den sie 
bedeckenden Kleidern applizirten Wohldiifte you Salben und 
Spezereien mit angedeutet seien y. 11.; wie sich denn auch 
z. B. bei Amrlk. IV. ed. Arnold yv. 12. 13. eine Stelle fin- 
det, in welcher zahlreiche Gewiirzsorten zusammengehauft 
werden, woYon die Madchen, welche der Dichter beschreibt, 
reichlich duften. 

Y. 15. d'’bTia Epith. orn. fiir Bache, wie z. B. mdiitp, 

nvcbn, ninb, rT72n, mn'^nc, ruu-n: Neues Schwerdt, 
ferner: Hareth Mo. yy. 4. 10. 15.; Amrlk. Mo. yv. 30. 

35. 37. 50. 54. 58.; Taraf. Mo. y. 19. und Willmet ad Antar. 
p. 170.; Abulal. bei Vullers Bar. I, 73. II, 34.; Borda 
Busir. Y. 88.; sc. voaog Philoct. ed. Buttm. y. 808.; 
7tQo^Xi]Teg sc. ay.zai u. a. m. „Wohin man das Auge wen- 

det, sagt le Brun, sieht man eine Menge Wasser sich von 
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den Felseu (des Libanon) herabstiirzen und das schbnste 

Schaiispiel bililen.“ Maimdrel nennt diese Wasscrfillle das 
bewundrungswiirdigste Werk der Natnr; Ygl. Oedm. a. a. 0. 

2, 197.; Esk. Erll. I, 274.; Raura. Palast. S. 26. — Audi 
dieser Vers ist iibrigens nodi als Appos. zu 0183 v. 13. uiid 
die iibtbige Vervollstandigung des Bildes vom Garten (Jes. 
58, 11.) anziiseben. Deim Quelleii erhalteii ilim willirend 
der Diirre des Sommers seiii frisclies, lebendiges Griin, wel¬ 

ches aucli in Stiick 16 (VI.), 11. geriihmt wird. — Sdiliess- 
lich ist dieser Zug des allegorischen Bildes anf die frische, 
lebendige Jugendbliithe des schbnen Weibes anznwenden. 
Vgl. z. d. St. Cat. 62, 39. bei Rosenm. Scholl, ad Cant. 

Y. 16. Die Allegorie: „Erwache, o Nord; komm, 
0 Siid“, kann im Wortverstande niir den Sinn haben, dass 
erquickende und kiihle Winde dem lieblichsten aller Garten, 
den Reizen des Maddiens, die kostlidien Dufte seiner Ge- 
Wiirze und Blumen rauben und dem Geliebten zufiihren mdch- 
ten, d. i. in der Anwenduug, dass das geliebte Madchen dem 
schmachtenden Liebhaber den Genuss ihrer Schouheiten gestat- 
ten mochte. — Wobei aber Alles darauf ankommt, dass psiT 
und ]72''n (gewisse) kiihlende und angenehme Winde 
bedeute, weil stiirmische und kalte, indem sie einen wirk- 
lichen Garten, namentlich so zarte Pflanzungen, als unsern 
Gewiirzgarten, vernichten Wiirden, aucli in der allegori¬ 
schen Anwenduug gerade Etwas dem versteckten Wunsche 
des Liebhabers Entgegengesetztes bewirken wiirden. Dem- 
nachst Yerstehen wir unter den Nordwest-, unter 
den Siidwestwind. Denn einerseits miissen die beideu Wor- 
ter und da es im Hebr. keine Bezeichnungen fiir 
die Yerschiedenen, zwischen den Yier Hauptrichtnngen liegenden 
Zwischenrichtnngen der Windrose giebt, auch diese letzteren 

mit ausdriicken kdnnen; andrerseits sind die in Palastina 
wehenden Nordwest- und Siidwestwinde in der That er- 
qiiickende und angenehme Winde. — Namlich Shaw bei 
Harm. Beobb. 1, 55. sagt Yon den Nordwest- und Nordwin- 

dcn (■jiEi:) in Palastina, „dass sie ordentlich im Sommer das 
schdne Wetter, so wie im Winter den Regen bringen.“ Sie 
sind dort (Ygl. dagegen in Arabien Lebid Mo. y. 62.) kiihl 



18-1 Lyrische Gedichte. 

and angenehm, welien w^hrend der Monate Juny, July, August 

and verdanken ihre erquickende Frische in Egypten zum 

Tlieil dem Meere, in Palastina zum Theil dem Libanon; — 

Ton denselben in Egypten sagt Wansleb bei Pauli, Samml. 

3, 160., dass sie Menschen und Thiere erheitern. Eben so 

geht in Palastina Tom Nov. bis Febr. ein Siidwestwind p’’n, 

welclier den erwiinschten Regen bringt, und deshalb von den 

Arabern Vater des Regens (der Regen heisst aber bei ihnen 

wiederum Vater des Lebens, Freyt. Lex. I. p. 7.) 

genannt wird, vgl. Raum. Pal. S. 71. UnmOglich aber kann 

unter bier jener Sudwind verstanden werden, ivelcher 

ein sehr beftiger Sturm (Jes. 21, 1.; Zacb. 9,14.; Hiob 37, 9.; 

Lud. Hist. Aetb. I. c. 5.; Rosenm. Morgenl. 5, 176.), sebr 

heiss,und bescbwerlich (Prosp. Alp. bei Harm. a. a. 0. 1, 65.; 

Rosenm. Morgenl. 5, 176.) und dabei der-Gesundbeit ge- 

fabrlicb ist. — '‘mn Nil'’ Vortrefflicb drucken diese Worte 

bis zu Ende des Verses die dem gliibenden Andringen des 

Liebbabers sicb ergebende Scbaambaftigkeit des Madcbens 

nils, welcbe nun Gewabriing giebt. — Davon sind die aus 

der Aufforderung des Geliebten in v. 13. absicbtlicb wieder- 

Iiolten Worte •'‘iss eine lieblicbe Anspieliing auf dessen 

Rede, wie z. B. in Stiick 3. vv. 9. und 17. 

V, 1. Die Praterr. in der Antwort des Lieb- 

habers kbnnen gegen die meisteu andern Interpreten sehr 

deutlich nur den Sinn von Futt. haben, wie das der Ziisam- 

Bienbang unbezweifelt verlangt. — D5> Honigseim 

gammt Honig; denn so muss man mit den meisten Auslegern 

scbon desbalb iibersetzen, weil die Zusammenstellung 

Sbm in V, 11. offenbar den Worten von bis ■’nbn in 

uuserra Verse gleicbsam als Disposition zum Grunde liegt, und 

id:5> zu dagegcn •'Dbn c? ■’r*' zu :3bn dfe 

weitere Ausfiihrung ist. 
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Elfles Stiick. 

Cap. VII, 8 — 11.: Liebesentziickuiig. 

Der Geliehte zu dcr G cliehten: 

VII, 8. Dies Deine Gestalt: 
Sie gleichet der Palme, 
Die Brtiste den Trauben. 

(Ich denke:) 

9. „So will auf die Palme ich steigeii, 
Ihre Zweige erfassen! 

Dann lass Deine Brust mich erquicken, 

Gleich Tranben des Weinsto'cks; 
Und den Dnft Deines Atliems, 
Gleich Dnft von Aepfeln. 

10. Denn wie trefflicher Wein ist Dein Speichel, 
Sanft gleitend vom Mund meiuer Liebsten, 

(von Deinem Mniide) 
So sanft, wie von Schlnmmernder Lippeu.“ 

Lie Geliehte: 
, / 

11. Ich bin meines Freundes, 
Anch mich verlanget nach ihm. 

Der Inhalt dieses Stiicks ist wesentlich derselbe als im 
vorigen, nnr dass, indem dort des Madchens Reize mit 
einem Garten, hier die schlanke Gestalt derselben mit der 
graziosen Palme verglichen wird, ein Bild, das erst in das 
rechte Licht tritt, wenn man bedenkt, dass der Orient die 
Palme tiber Alles hochschatzt, ja dass ihr der Araber sogar 
nicht undeutlich nach Kazwini bei de Sacy direst. 2te Ansg. 
p. Wo Verstand ziischreibt nnd Muhammed ebendas. von ihr 
sagt: jjEliret enre Xante die Palme! — Er nauiite (Mu- 
hammed) die Palme namlich unsre Xante, well sie aus den 
Ueberbleibseln der Erde Adam’s (d. i. woraus Adam gebildet 
wurde) geschaffen ist.“ — Uebrigens enthalt deutlich aucli 
dies Ged. einen vollstiindigen dem des vorigen parallelen Ge- 
dankengang, und iiehmen auch schon Hufn., Bey., Standi., 
Rosenm. hinter v. 11. einen Abschnitt an, wahrend Rebenst. 
zu friih hinter v. 10. abbricht, und Herd., Pauli., Velth., 
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Kleiik., Doderl., Dop., de W. alle (ausser Kleiik.) bis Cap. 
8, 4. gelien. 

Die Abfassungszeit dcs Liedes ist walirscheinlich 
dieselbe, als die des lOten iind 12teii Stiicks. Ja es geliort 
sogar Tielleiclit mit ihneu einem iind demselben Dicliter an. 

Allen dreien kommt zuerst ein gleicber asthetisclier Werth 
zn, so wie aucli eiue gleiche Art des Styles in ihnen herrscht. 
Es linden sich ferner in ihnen Anklange auseinander, so zwi- 
sclien Stiick 10. nnd dem nnsrigen, wenn in beiden yerwandte 

allegorisclie Bilder, wie Garten nnd Palme, zii Grunde gelegt 
nnd der Speichel der Geliebten als ein Torziigliches Stiick 
der Schbnlieit lierYorgehoben wird; ferner zwischen Ged. 10. 
nnd 12., in welchen beiden die Liebe des Madchens besser 
als der Genuss des Weines genannt; ferner wenn eben so 
aucli in unserm Ged. mehrmals Yom Weine geredet wird; 
endlicli bier wie in Ged, 12. das seltene Wort vor- 
k.ommt. — Parallelen aus Oriental. Diclitern zum Lobe des 
schlanken Wuchses linden sich in Ged. 6 (V.), 15. iind Ged. 7.; 

ferner Ps. 144, 12.; 1001 Nacht 5, 225.; in Hammer’s 
Samachschari goldue Halsbander, Spruchw. Nro. 4.; Moten. 
ed. Bohl. p. 55.; Ephr. Syr. in Hahn direst, p. 27.; Amrlk. 
Moall. Y. 39.; Lebid Moall. y. 66. Yorziiglich oft aber wird 
die schlaiike Gestalt z. B. bei den Arabb. mit der Palme 
und andern Baumen Yerglichen; so mit einer Palme bei Amrlk, 
Moall. Y. 28., woselbst der Scholiast Suseni den Yergleich 
der Palme mit der Madchengestalt so erklart, dass er sagt: 
„Der Dichter Yergleicht das Madchen mit einem Baume, 

nnd ihre Locjken mit den Zweigen; nnd was er Yon ihr an 
Liebkosuugen erhalt, mit den Frtichten, die man you den 
Baumen pliuckt.“ Ygl, ferner (besonders zu y. 9. misers 
Stocks) Amrlk. Moall. y. 13.: Wehre mir nicht das Pfliicken 
Deiner siissen Frucht. — Bei Arnold y. 24, Yergleicht der- 
selbe Dichter die Madchen mit Tamarisken. Sonst werden 
sie oft mit den schlanken Zweigen des Baumes Ban z. B. bei 
Humb. Anth. pp. 26. 46. 52. und you Antara Moall. y. 56., 
Oder uberhaupt mit Zweigen Yerglichen, wie in Nufh. ul 
Jum. p. 291. 1. 5. und Ibn Faredh bei Sac. Chr. III. p. of 

V. 23.; mit Cypressen in Hammer’s Perlenschn. S. 56.; eben 
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so in Fiindgr. 3, 301.; ebend. mit Cedern S. 60. 61. 62. 
63. 64.; ebeiidas. p. 398. sagt der Pcrser Dschami; Deinen 
Wuchs schuf Gott der Palme gleich. 

Y. 8. nNT Folgendes Deine Statiir. mbsmb 
sc. 'j&Jirt wegen v. 9., wo es lieisst; Deine Briiste sollen mir 
sein wie 

T. 9. •'n'iTjN Es ist iiicht nnmbglich, dass auch bier 
das wie der ahnliche Satz in Ged. 3. (Cp. II.) y. 10. 
(s. das.) ein spaterer Zusatz ist. Denn er kann bier unbe- 

scbadet des Sinnes, ja sogar ziim Vortbeil desselben ent- 
behrt werden. — dirnsrir) Der Gerucb Deiner 
Nase, d. i. Deines Atbems wie Aepfelgeriich, namlicb so an- 
genehm und starkend, Ygl. Ged. 1. y. 5. und die dort an- 
gezogene Stelle des AYicenna, woselbst er sagt: Die Syri- 
scben Aepfel haben einen siisoen Gerucb; aiicli Ovid. Metam. 
8, 675.: Et in patulis redolentia mala canistris. — Ein 
gesunder, friscber Atbem ist aller Orten zur Sclionbeit un- 
erlasslicb; Yorziiglich aber bei den Arabern. Mit dem Ge¬ 
rucb des Apfels wird derselbe Yerglicben bei Grang. Cbr. 
p. It^t; bei Antar. Moall. y. 14. mit dem duftendeu Gefasse 
des Spezereihandlers; mit Ambra you Gaab b. Sobair y. 3.; 
mit Moschus \on Ibn Faredli bei Grang. p. 62., bei Sac. 
Cbr. III. p. of Y. 19.; Yon Assojutbi bei Grang. p. 171.; 
Yon Moten. bei Sacy Chrest. III. p. Y. 6.; bei Bobl. p. 54. 
Vgl. noch Gita Govinda in Ew. Ztscbr. f. d. M. I. S. 142.; 
Humb. Antli. p. 46.; Nafb. ul Jnm. 282, 8.; Koseg. Chrest. 
p. 144.; Apudy p. 91. Nro. 1. 

Y. 10. bier fiir: Mund, wie ProY. 8, 7., und we¬ 
gen des dazu geborigen Pradikates spezieller der Speichel 
Deines Mundes, Ygl. lOtes Stuck y. 11. und 6tes Stuck 
Y. 16. — Hierin ist am Einfacbsten zu sprechen 

und wenn die Mass, Yokalisiren, so ist dies als 
eine unniitze Erscbwerung anzuseben, welcbe dem Siiine kei- 
iien Vortbeil bringt. — bis Wir linden in diesen 
Worten folgenden Sinn: Dein Gaumen, d. i. bier (der Spei- 
cbel Deines Mundes ist wie siisser Wein) der Speichel, wel- 

cher Dir sanft entfliesst, sanft entgleitet, wie Yon den Lip- 
pen der Scblafenden. Wir nebmen also hierbei den in ‘]3n 
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liegenden Begriff; Speichel als Siibjekt zu alien nachfolgen- 

den Pradikateii, ahiilicli wie in Ged. 7 (VII.), 6.; konstruiren 
also die Particc. iind nan, ^hnlich wie dort das 
uud als Adjekthsatze dazu; erganzen nach Gesen. Lehrg. 
S. 842. c. ein a vor ■’nstti iind nehmen eudlich ••nn';: in dem 
Shine: Die Geliebte. — Der so gewoiineiie Gedanke giebt 
zuerst einen giiten Sinn, sofern die in Rede stehenden beiden 
Pradikatsatze zu dem in ‘]an versteckt liegeiiden Begriff: 
Speichel, zwei ■verschonernde, gleiclisam deii Appetit des Ge- 
liebten noch melir anregende Eigenschaften entlialten. — 
Sodann gestatteii aber auch die Worte des Textes unsre Auf- 
fassuiig. — Zuerst namlicli kaun nn in Riicksicht auf die 
Grundbedeutiing: Was man liebt, Geliebtes sehr gut ebeu 
so wohl Liebe, als auch den Geliebten und die Geliebte be- 
deuten. Im Besondern aber diirfen wir die Bedeutnng: Die 
Geliebte bier noch deshalb dreist aimehmen, weil auch z. B. 

das Arab, xli, gaiiz entsprechend, sowohl: Freiiiidscliaft, 
als auch bei Caab b. Soli. "vv. 0. und 7.: Freuudin, dagegeii 
bei Amrlk. IV. ed. Arii. t. 15.: Freiiud heisst. Bedeutet 
doch an in Ged. 6 (V.), 9, sogar coll.: Die Braiitigarae. — 
Feruer kanii sehr deutlich das bier nur das Heraiis- 
fiiesseii bedeuten, wie in Prov. 23, 31. das Hinein- 
fliessen heisst, beide Mai je nach den Erfordernissen des 
Zusamnienhangs. — Sodann muss eben so gewiss, 
wie in jener Stelle ans Prow, in dem Sinne: Sanft, glatt 
als passende Adverbial-Bezeichnung zu dem Begriffe des 
Fliessens nnd Gleiteiis verstanden werden. —^ Dass endlich 
fiir: Speichel, der Dir, meine Geliebte, entlliesst, kiirz mit 
Personen-Wechsel gesagt ist: Speichel, der meiner Geliebten 

entlliesst, ist eine im Hebr. ganz gevvdhnliche Wendnng, vgl. 
z. B. gleich v. 11. nnd sonst sehr hiiufig im II. L. z. B. Ged. 
1, 13, 4.; Ged. 3, 16.; Ged. 10, 16. — Uebrigens ent- 
halt der zweite der beiden Siitze ganz im Geiste des Hebr. 
Parallelismus eine steigernde Erweiternng des erstern. — 

Die ausserordentlich zahlreichen Erkll. Andrer in Betreff’ 
dieses Verses anziiftihren, kdnnen wir nns bei der grossea 
Eiufachheit und Zulanglichkeit niisrer Auffassung entlialten. 

11. •'by In mir, vgl. Ged. 9 (V.), 4. Uebrigens 
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steht •’r3> des Naclidriicks halber Toraii. — iripl^n d. i. (lu 
niir ist) Verlangeii Each ihm; so will es der Gegeiisatz: 
Mein Geliebter liebt mich, aber ich auch ihn; mein Verlan- 
gen steht auch nach ihm. Vgl. Ged. 3, 16. Wider den Zu- 

samraenhang ist die nmgekehrte Uebers. Andrer; Zii mir 

steht sein Verlangen. 

\ 

Zwolftes Stiick. 

Cap. I, 2 — 4.: Liebessehnsncht. 

Die Gcmahlin eines Kiinigs im Serail: 

I, 2.' 0 dass er mich kiisseii kbiinte! — — 
Deine Lieb’ ist besser als Wein. 

3. Zwar schbn sind an Duft Deine Salben; 
Doch Dein Name schon kostliches Salbbl. 

Drum lieben die Frauen Dich. 

4. 0 hoi’ mich, auf dass wir uns labeii. — 
Doch ich bin ja des Kbnigs Gemahlin. 
Drum will ich mich Deiner erfreuen; 
Mehr preisen Deine Liebe als Wein, 

Mit Rechten lieben sie Dich. 

Das Weib, welches diese Worte spricht, ist nach v. 4. 
das Weib eiiies Kbnigs, der sie zur Gemahlin genommeii 
hat V. 4.; und die sich mit andern Weibern v. 3. in seinem 
Serail, gegenwbrtig jedoch einsam allein in irgend eiueni 
Zimmer desselben befindet. Er selbst, ein schbner Mann v. 3. 
(das Altertlium liebt an Kbnigen eine schbne, hohe Gestalt, 
Jud. 8, IS.; 1 Sam. 9, 2.; 10, 23. 24.; Rosenm. Morgenl. 
IV, 48.) und daher Ton alien seinen Weibern yv. 3. 4., vor- 
ziiglich aber von der Spreclierin dieses innig geliebt vv. 2. 4., 
ist jetzt — vielleicht zur Besichtigung seines Landes — in 
die Feme gezogen v. 4., wohin ihm das liebende Weib (vgl. 
Rosenm. Morgenl. VI, 164.; Hartm. Hebr. II, 460 ff.) nicht 
hat folgen diirfen. — Gegenwhrtig nun zuriickgezogen in 

die Einsamkeit ihrer Gemacher (vgl. 1 Rg. 22, 25.; 2 Rg. 
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6, 12.), erwachen, aiifgeregt Ton der sie umgebenden, trau- 
merischen Ruhe, in ilirer Seele alle die schbnen Bilder einer 

schonen Vergangenlieit, so dass sie TOn Sehnsucht ergriffen 
(vgl. imter And. die Anfange der Arab. Moallakat’s), in einer 
Art von Exstase, gleichsam als librte der Kbiiig ihre Worte, 

diesen mit einer feiirigen Apostrophe auffordert, sie nach- 
zuliolen. Doch der Trost, dass sie ilin bald wieder haben 

werde, beruliigt sie. 
Dass dieser Gedankengang ein vollstandiger sei, sieht 

sich ohne alle Erorterung ein; aiicli wird der Scliluss deut- 
lich durch den, dem Eiidglied von v. 3. entsprechenden, imd 

es anklingenden Refrain in v. 4. unwider- 
spreclilich klar angedeutet. 

Die poetisclie Form des Liedchens ist zweistrophig. 
Jede Strophe enthalt vier Reihen nnd schliesst mit einem 
Refrain, vgl. Jes. 9, 7 —10.; Pss. 42. und 43. Seine Ab- 
fassungszeit fallt gegen das Ende des Jiidischen Staates, weil 
in unserm Stticke aiif ein (in Vergleich zn Ged. 3. s. das.) 
sehr ansgebildetes Serailsleben gedeutet wird, vgl. Ged. 17 

(VI.), 8. 9., das aber, wie wir anderwhrts darthnn werden, 
erst urn diese Zeit eine strengere Etiquette gehaht haben 
kann. — Aiisserdem scheinen auch der Geist des Gedichtes, 
seine leichte und durchsichtige Sprache, ferner die kiinst- 
lichere und wahrscheinlich spatere Dichtform des Refrain’s; 
endlich auch die Verwaudtschaft in Inhalt und Wort, welche 

unser Lied mit den vorhergehenden beiden Stiicken hat 
(s. das.), auf dieselbe Zeit der Abfassung zu fiihren. 

Paralleleii zu dem heissen Schmerz der Trennung linden 
sich unzahlige in alien Arab. Liebesgedichten, so wie auch 
in den Moallakat’s, wozu vgl. die von Arnold zu Amrlk. 

Carm. IV. beigebrachteii Stellen; ferner Moten. bei Bohl. 
p. 42. V. 6. p. 49.; bei Sac. Chr. III. p. ff., ebendas. 
p. of V. 35 If.; Abulfarg. Babb. p. XII. pp. 20. 22.; Humb. 
Anth. pp. 52. 54. 56.; Borda Busir. v. 1 If.; Prow, quaed. 

o 

All, Leyd. 1629. iinter dem Buchst. R.: 
Ja der Schmerz bei soldier Trennung ist sogar 

spriichwbrtlich bei den Arabb. geworden, s. Grang. Chrest. 
pp. 143. 1. 5. 145. 
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V. 2. kann nach Grammat., Lex. nod 
Ziisarainenhang niir bedeuten: 0 kiisste er mich, d. i. o dass 
es die Umstande gestatteten, dass er bier ware iind mich 
kiisseii kOiiiite., Die Redeiisart np“'U53 gehbrt dann offen- 

bar zii einer Klasse mit den Redensarten 

Kirsch. Clirest. Syr. p. 95, 3. pugnam pugiiare, eineu 

Schlaf schlafen; so dass also niir Acc. seiu kann. — 
Das bedeiitet danu eineu Theil you Kiissen, also 
nngewiss ob einen oder melirere — bier naturlicb moglicbst 
Tiele. Ueber den doppelten Acc. s. den folgenden Vers. 

Ein offenbares Verkennen des Sinnes unsrer Redensart ist 
es also, wenn Ew., Dbp. u. A. das mp‘’UJ3 fiir das Snbj. an- 
sehen, oder Hartra. ling. Einl. das p durch n erklaren will, 

so wie die Erkl. bei Ddderl,, Rey., DOp., Ew., de W.: Gabe 
er mir einen Kuss — zii yiel enthalt. — gegen die 
meisten iibrigen Interpreten bier: Liebkosungen, weil es sich 
bier lediglicb um Liebesanssernngen bandelt. Die An- 
wendung des Vergleicbes ist leicbt. Der Wein namlicb starkt 
des Menscben Herz und erbeitert, Ygl. Tarf. Mo. v. 50.; 
Amr. b. Kols. v. 4.; Ant. Mo. v. 33.; Siracb 31, 35. Also 
Deine Liebkosungen starken und erheitern mich noch mebr, 
als Wein. 

Y. 3. Der Gedanke dieses Verses ist gegen die Auf- 
fassung der iibrigen luterprr. folgender: Kbstlich an Duft 
sind Deine Salbeii; noch kostlicber an Duft Deine Oele (denn 
Oele sind iiberbaupt kostbarer als Salben); dem Duft dieser 
Oele gleicbt schon die blosse Nennung Deines Namens, wie 

herrlicb muss nicht erst Deine Person selbst sein! — Ein 
in Riicksicht auf den Vergleich und die Anwenduug (welcbe 
letztere aber bloss kurz angedeutet wird) ganz nach der 
Weise des Hebr. Parallelismus komponirter Satz, woriu das 
zweite Glied dem Gedauken nach eine Steigerung zu dem 
ersten ist. Uebrigens nehmen wir bei dieser Auffassung das 

des ersten Gliedes in der Bed.: Salben Ez. 16, 9.; 
Ruth 3, 3.; dagegen das ‘|»ia des zweiten in dem Sinne: 
Oele. — p^nn ist so zu Yervollstandigeu iniN p'^in 
d. i. Oel, womit Du Dich gesalbt hast; denn ist gen. 

masc. — Eine Parallele zii dem Gedanken dieser Worte 
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finilet sich Hos. 14, 8., woselbst es heisst: Des Volkes Israel 
Erwllhriiuig (“i?!) gleiclit sclioii an Siissigkeit und Lieblichkeit 
dem kostbareu Weine Libaiiou’s. — Nach dem Gesagten 
also darf das weder mit Ew. und Gesen. Lex. II, 556. 
auf noch mit Umbr., Bey., Kleuk., Dop., Rosenm. u. A. 
auf ■57:)^; bezogen werden, weil weder DU3 noch piu erweis- 
licli Femm. sind. — Weiber, hier nicht Jungfrauen; 
denn alle Weiber lieben ihn. 

y. 4. iDiUJa Diese Worte interpungiren 
wir hinter ‘"pins, nelimen dann, wie die Masorr. das 
fur den Iroperatif und lesen eudlich rricns als Iste Pers. 

Plur. Poel >011 also Ew. Gramm. 2te Aufl. §.2.S7.; 
so dass wir den so einfachen, als einladeuden Sinn erhalten: 
Zeuch mich Dir nach, auf dass wir uns an einander ergotz- 
ten, uns in gegenseitiger Liebe geuossen. Diirfte man dazu 
den Imperat. in der Bedeutung des Wunsches nehmen, was 
nicht gegeu den Sinn des Imperatifs ist, so gabe dies den 

noch besser passenden Sinn; 0 dass Du mich nachholtest,' 
auf dass wir inLieb’ uns genbssenl — Die Masorr., denen 

hierin alle Ausleger folgen, beziehen die Texteskonss. nitTin 

auf die Radix ym. Ausserdem ziehen sie durch Mu- 
nacli zu erhalten also den Sinn: Zieh mich, so wol- 
len wir (d. i. so will ich, s. Ged. 1, 11.) Dir nachlaufen; 
was aber nach unserm Gefuhle einen eben so soiiderbaren 
als ungrazibsen Gedanken giebt. — YgL Stiick 9 

(III.), 4. sind brer die Frauengemacher in der Bedeutung 
des streiigern Serail’s, woriiber s. Bey., Hufn. in den Kom- 
mentt., Hartm. Hebr. II, 406. uiid die Archilologieen. — 

Der Kbiiig hat mich in sein Serail kommen lassen, 
hat mich dariu aufgeiiommen. — Eiiie Aeusserung zur Trb- 

’stung, die sagen will: Ich bin ja seine Gemahliii, d. h. er 
bleibt mir ja, und wenn er zuriickkoramt, hab’ ich ihn wie- 
der. So auch Roseiim. — \gl. Ps. 31, 8. — 

kann hier nach Sinn und Zusammenhaug, und weil 
es dem p by des ersteii Refrain’s parallef ist, nur heisseii: 
Mit Recht, wie es auch Ew. nimrat nach der you ihm bei- 
gebrachten Steile Ps. 75, 3. — Weniger scharf iibersetzen 

Herd., Dbp., de W., Gesen., Rosenm.; Aufrichtig; abenteuer- 
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lich sind die Erkll. der meisten Andern, deren Einige sogar 

den Text andern wollen. 

Was nocli die Textesabtheilnngen Andrer betrifft, so 
schliessen misers Wissens nur Herd, und Pauli, wie wir das 
Stuck. Die iibrigen Exegeten reclinen verschieden. So zie- 
hen Kleuk., Staudl., Dop., de W. nocli das gauze miter 
Ged. 5. lieliandelte Stuck dazu; Roseiim, nur die beiden er- 
sten Verse dessellien; Hufn. aucli iioch den dritten (v. 7.). 
Am weitesten gelien Eichhorn, Diiderl., Bey., welche das 
Stuck bis zii Y. 11. dazu reclinen. 

Dreizehntes Stiick. 

Cap. VII, 14—VIII, 2. incl.: Liebesklage. 

Die Geliebt e: 

VII, 14. Die Yollen Fruclitkorbe duften; 
Jede kostliclie Fruclit ist im Hause. 
Zugleicli Yon trockner mid frisclier 
Hab’ ich, tranter Freund, Dir Yerwahrt. 

VIII, 1. 0 warest Du doch mein Bruder, — 
Und ich kiisste Dich, faiid’ ich Dich dransseii. 
So diirfte mich Niemand Yerspotten. 

2. Dann diirft’ ich Dich fiihren, Dich bringen 
Zur Mutter uach Haus, mich zu lehren; 
Mit Wiirzwein diirft’ ich Dich truuken, 

Mit Most der siissen Graiiate. — 

Ein Madchen befindet sich nach der Obsterndtezeit 
Y. 14. einsam und allein in einem Zimmer, worin der Segen 
des Jahres an Friichten in Korben aufgestellt ist. Alte mid 
neue Friichte sind da und duften y. 14. Sie liebt heimlich 
ohne Wissen und Wollen ihrer Mutter VIII, 1. Fiir iliren 
Geliebten hat sie you alien Friichten heimlich zuriickgelegt 
Y. 14. Er ist natiirlich nicht bei ihr, da er ja nach VIII, 2. 
nicht in’s Haus der Mutter kommen darf. Indem nun so 

13 
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ilire Blicke anf die reiclie Erndte fallen, was kanii natiir- 
liclier uud feiiier gefiililt sein, als dass der Dichter iliren 
ersten Gedanken — den Heissgeliebten sein lilsst, der \on 
dem Genusse dieses Segeiis ausgeschlosseu ist. Alles ist ein- 
gesamnielt, spricht sie, mid auch fiir Dich Iiab’ ich zuriick- 
gelegt — uiid dock darfst Du Dicli dessen nicht vereint mit 

inir freiien. — Oifenbar ein' deutlich abgeschlossener Ge- 
dankencyklns! 

Ueber die Abfassiingszeit lasst sich iiiclits Gewisses sa- 
gen. Moglicb, dass es wegen seiner nicht ganz ihm abzu- 
sprechenden Verwandtschaft mit Gedd. 10. 11. 12. namentlich 
in llucksicht aiif die Leiclitigkeit seiner Spraclie einer glei- 
chen Litteratnr-Epoclie ziigeschrieben werden darf. Vor- 
ziiglich Terdient die kindliclie Gesinnung, die unserm liebens- 
wiirdigen Madchen so trefflicli stelit, hervorgehoben zii wer¬ 
den. Vgl. seine grosse Verwandtschaft in diesem Punkte mit 
dem 17ten Stiick. 

V. 14. iibersetzen wir (nach Jerem. 24, 1., wo- 
selbst es heisst: „Er hiess mich sehen; und siehe zweiKorbe 

Toll Feigen ■’N'm waren hingestellt Tor den Tempel 
Jehovah’s^) durch: Fruchtkorbe, indem wir die nahere Be- 

stimmung: Friicht, aiis dem Znsamraenhange entnehmen und 
nns dabei auf Dent. 28, 5. (wozu Tgl. NiiS bei Thalm. 
Chagiga 10, 1.: Korb mit Gurkeii) beziehen, woselbst es 
heisst; Gesegnet sei Dein Korb uud Backtrog; also Korb 
ebenfalls in der modifizirten Bedeutung; Fruchtkorb sleht. 
Ausserdem erganzen wir aus dem dazu gehbrigen Prhdikate 
TT'i ^3n3 (Tgl. Stiick 3 (II.), 13.) das Gefiilltseiu uusrer 
Fruchtkbrbe, und iibersetzen demnach: Die (mit Obst) gefiill- 

ten Fruchtkbrbe (vgl. Prop. Ill, 13, 27.: Illis munus erat, 
decnssa Cydonia ramo — Et dare puniceis plena ca- 
nistra rubis) Terbreiten ihren Duft. Von dem Dufte des 
Obstes, namentlich der Aepfel, ist schon in Ged. 1. t. 4. und 
11 (VIE), 9. die Rede gewesen. Unpassend ist, wenn die 
iibrigen Exegett. miter die Atropa mandragora des 
Liune verstehen, weil die Friichte dieser Pflanze schon bis 
zum Juni reifen (Schulz sah sogar bei Nain schon am 18ten 

Mai Tbllig reife Friichte), bier aber Torn Herbste die Rede 
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ist; iind weil dieselben, als Reizmittel ziim Reischlaf — wie 
sie dann Iiier mit Nachdruck liervorgehobeii seiu wiirden — 
einen der Uiischuld iinsers Madcliens imwiirdigen and unan- 
geiiehmen Gedankeii entbielten. — heisst nacli 

Prow. 14, 19. imd deui Zusaaimenbange: lu- 
nerlialb iiiisrer Tbiiren, d. i. in iiiiserm Hause. — dd 

ist als Subjekt zii dein Priidik. li-’nnD h'J, also hinsichtlicli 
der Konstruktioii parallel mit dem ersten Gliede, zu neb- 
men; — tD''5U5'' Da D’'U)-]n ist aber als Acc. zii dem ira fol- 
genden Gliede steheiiden •'n:Da: gegen die Masorr., welche 
Atlinach dazwischen setzen, zu betrachteii, welcher Acc. des 
Naclulrucks balber \oranfgestelIt ist. — D"':UJ'' sind getrock- 
nete und trockiie Friichte, wie Feigen, Rosinen Yom vorigen 
Jahre; und Mandeln vom Anfange desselben Jalires; D''a‘in 
die neuen Friichte sind fiir unsern Zusammenhang die Herbst- 
friichte, wie Aepfel, Weintrauben u. dgl. Vgl. Sahador Mo- 
saische Institntt. deutsch. Uebers. I, 157. — Die gauze Zu- 
sammenstellung soil aber nachdriicklicli bedeuten, dass der 

Reichthum des ganzen Jahres in Fiille bei ihr aufgespei- 
chert sei. — Fine hlmliclie Verbiiidung findet sich in Koseg. 
Arab. Chrest. p. 117.1. 9., wo es heisst: 
ferner 1001 Nacht 10, 25. Obst der Jahreszeit, trockne und 
andre, eingemachte Friichte. — Vielleicht sind unter D'’auj'» 
aucli die eingemachteii Friichte mit eiiibegriffen. 

YIII, 1. Ware er mein Bruder, so diirft’ ich ihn, 
wenn ich ihn draussen fande, ohne Scheu vor den Lenten 
kiissen. Fine hypothetische Satzverbindung ’mit hypotheti- 
schem Zwischensatz, welche die alten Ueberss. (iiber welche 
eine gute Znsammenstellung s. bei Hufn. a. a. 0.) Roseum., 
de W. n. A. Terkennen, wenn sie die Futt. in rein katego- 
rischem Sinne nehmen. 

V. 2. Die Futt. sind Fortsetzimgen des hypothetischen 
Nachsatzes in y. 1.; nur dass •'i'iDibn, als Absichtssatz zu 

anziisehen ist, dergleichen bekanntlich oft und nament- 
lich im Arab, ohne Konjunktion bloss neben das regierende 
Verb, gestellt werden. — np'nn Yokalisiren wir nppi- 
als Genitiv-Verbindung im Stat. constr. gegen die hier ganz 

unbegriindele und gesuchte Ausspraclie der Masorit im Slat. 
13* ' 
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absol. —’ Ueber Wiirz- iind andre Miscbwehie Tgl. ansser 

deu Stelleii bei Dop. noch Tarf. Moall. v. 59.; Arar ben 
Kols. 1. 2.; 11)11 Favedli bei Graiig. direst, p. 82. v. 2.; Koseg. 

Clir. p. 162. 1. 7.*). — Hieriu nehnien wir das 
als Adj., spreclien also d. i. Granaten-Most. 

Wiederura gesiicht und unmotivirt ist die Masor. Auffassung 

dev Worte im Stat. constr.: Der Most meiiier Graiiate. 

Vierzehntes Stiick. 

Cap. YIII, 5 — 7.: Sclieidung, 

Ein Weil) zu ill rent Gemalil, der sie verstossen will: 

YIII, 5. Uiiterm Apfelbaiim schworst Du mir Liebe, 
Hier yerband Dich mit mir Deine Mutter, 
Hier verband Dich mir, die Dicli gezeuget. —. 

6. YVie ein Siegel leg’ an Deiii Herz micli, 
YVie ein Siegel an Deiiien Arm. — 
Wie der Tod uuerbittlicli ist Liebe, 
Wie die Holl’ unbewhltigt ist lubrunst. 
Hire Glut ist Feiier, ist Flamme. 

7. Yiele Wasser -vermogen es nicht, 
Zu Idsclien die feurige Liebe, 
Nicht Fliisse mogen sie tilgen; — 
Gab’ ein Mann seines Hanses Desitz, 
Sie zu loschen, man wiird’ ihn Terlachen. — 

demand steht auf dem Piinkt, sein Weib aus der Ehe 
zu eiitlassen, wozu nach 5 Mos. 24, 1—4.; Salvad. Moss. 
Institt. deutsch. Ueberss. I. S. 305 ff.; de W. Arch. §. 158.; 
Egypten, wie es jetzt ist S. 179. bekanntlich schon der blosse 
Wille des Mamies gesetziich hinreichend war. Sie liebt 
aber ihren Gemahl mit der ganzen Kraft eiuer feiirigen, tie- 

*) Wenn der Vers riclitig sein soli, muss die erste Halfte 
9 > C 

desselben mit geschlossen und in 1.14. gelesen werden. 
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fen Seele, und kaim niclit yon ilim lassen. Sie eriunert ilm 

an seine Scliwiire (Ez. 16, 8.; Maleaclii 2, 14 ff.), zngleich 

zutn Beweise ad ociilos die Stelle anfuhreiid, woselbst er 

ihr ewige Liebe yerheissen nnd seine Mutter sie ihm tiber- 

geben hatte, nnd yersicliert ihn, dass ihre Liebe zn ihni 

sie yerzehren wiirde. — Ebenfalls ein geniigender Inhalt, 

me ihn freilich aiich sclion Hufn. fasst, aber uacli seiner 

Grille wieder als Tranm. Sehr weise iibrigens scheint es 

nils, dass der Dichter deii sich tief getrolfen fiililenden Ge- 

niahl Nichts ertyidern liisst. — Ueber die Abfassungszeit 

dieses Sciickes konnen wir keine Andeiitiing darin finden, 

Yielleicht darf es aber zufolge der darin waltenden Energie 

nnd Kraft, nnd darnm, dass es schwerer in Aiisdruck nnd 

Gedanken ist, als die spateren Gedichte nnsrer Samniliing, 

in eine friihere Litteratur-Epoche yersetzt werdeii. — Eine 

Earallele dazu findet sich bei Apndy in Amaroii Nro. 22. 

Eben so, wie wir, eudigen dies Stiick Kleuk., Ddderl., Herd., 

Hufn., Hey., Standi., Dop., Rosenm,, de W., nnr dass sie 

Alle eiiien falschen Anfang machen, wenn sie die oben in 

Ged. 8. y. 6. als Glosse erwiesene Stelle — den iibrigen 

V. 5. — hinzurechnen, nnd Klenk. VIII, 1—7., Hufn. YIII, 

4 — 7. damit yerbindet, Paullus aber endlich noch yom Eol- 

gendeii bis v. 10. hinzunimmt. 

y. 5. Ich erregte Dicli, d. i. nach iinserm 

Zusaramenhange: Znr Liebe zu mir; entflammte Dich zur 

Liebe zu niir. Worin zu gleicher Zeit nnd in Folge der 

gegenwUrtigen Situation auch auf den bei solchen Gelegen- 

heiten so naturliiheii Umstand aiigespielt, ja yielmelir (jedoch 

yerdeckt nnd indirekt) ohne Weiteres gesagt werdeii soil: 

dass er ihr darnals Liebe nnd Treue geschworen babe. 

Aehnlich erklaren auch schon Kleuk., Hufn., Yelth., Ddp., 

Kosenni., de W.: Icli flbsste Dir Liebe ein. Das Erweeken 

aus dem Schlafe, oder: Ich beschwdre Deine Treue, oder 

gar: de\irgina\i passt nicht. — n^anr. unter jeneui Dir 

wohlbekannten Apfelbaume, wo ich Dir zuerst Liebe einllbsste. 

Ein Zusatz des Weibes, um dem Mamie seine Pllicht gegen 

sie recht anschaulich zu machen, ygl. Ibn Ear. bei Jon. pods, 

p. 81.; 1001 Nacht 10. S. 320. — ‘jnisn nehmen wir aa 
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unsrer Stelle, obvvohl aiich das Masor. Piel mbglich ist, in 
dem Shine des Kal.: Verbindlicli maclien, z. B. durch Unter- 
pfand, dnrcli Versprechen u. s. w. (ygl. foedus inmt), 
d. i. modifizirt nach dem Znsammenhange iinsers Liedes: 
Deine Mutter hat Dich dort elielicli mit mir Terbundeu, wie 
es auch Micliaelis ad Lowtli. and Kleuk. Terstelien. Sach- 
lich haben wir daim liier denselbeii Fall wie in Stiick 8 
(HI,), 11., woselbst aiich die Mutter dem Solme die Gattin 
giebt. — Weim iibrigens die Masorr. statt ^jnbnn lesen: 
Sjnbnn, so thim sie das, wie Ew. kr. Gr. 489. iind Ges. Gr. 
S. 116. nicht oline Wahrsclieinliclikeit annehmen, urn Kon- 
formitat mit dem Schluss zu erreichen; aber wiederura 
ganz unnothig gesucbt. — fiir DID Jerem. 18, 2. Ara- 
luaismus! — Von andern Erklarern iibersetzen Syr., Chald., 
LXX. (Aetli.), Herd., Hufn., Pauli., Bey., Dbp., Ew., Rosenm., 
de W., Ges. Lex. und Tbes. unser Wort durch: Gebahren; 
iioch Andere, wie Vulg., At|., Hier., Schult. animadd.. Grot, 
gar durch: Empfangen; was aber Beides, so wie an sich 

unziemlich, so hier gegen den Zusamnienliang ist. —, ‘jnib** 
liest man wohl am Einfaclisten und wegen des parallelen 
Nomens ebenfalls als Norn, und zwar als Part, 'rjn'nb^ 
Oder wegen der Pause mit Kamez. So auch Hufn. — We- 
iiiger einfach und unnothig ist das Prat, der Masorr. 

T. 6. DmnD Siegelringe mit allerlei Figuren (Sir. 
38, 27.) und Schrift (2 Tim. 2, 19.) auf den Steinen, war¬ 
den bekanntlich Theils auf der Brust (1 Mos. 38, 15.; Boh- 

leii Gen. 367.; Rosenm. Morgenl. 4, 953.; Gesen. Thes. 
1, 538.), Theils an der rechten Hand (Jerem. 22, 24.; Sir. 
49, 11.; Hartm. Hebr. 1, 290. 2, 314.) getragen (als Arm- 
schmuck in Encom. 27. Mart, bei Lud. Gr. Aeth. p. 166. y. 2.), 
und als ein Zeichen Yon Wiirde (Genes. 41, 41. 42.), Oder 

als sonst you Wichtigkeit in den biiigerlichen Verhaltnissen 
(1 Mos. 38, 15.), niemals Yom Leibe gelassen. Und in Be- 
zug namentlich auf diesen letztern Umstand dient der Siegel- 
ring hier als ein Sinnbild unzertrennlicher Gemeinschaft und 
Vereiniguug. — **5 bis MkXDp Diese Siitze geben folgenden 

Sinn: Wahre Liebe lasst sich wie das Todtenreich weder 
durch Bitten noch Gewalt bewegen, den es eiiimal erbetftet 
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hat, wieder loszngeben; oder wie Riickert iu Rostem iind 

Sulirab sagt: Du brilchtest nicht 'vom Gang zuriick eineii 

Gegaugeiien — Und kauftest von deni Fang nicht loss einen 

Gefangenen. Diesen Gedanken, den sonst keiii Exeget an- 

nimnit, erhalten wir auf folgende Weise; Nilmlich Alles komnit 

bier auf die Auffassnng des Vergleiches der Liebe niit deni 

PiNia an. Aber znvorderst ist dieser letztere deni Hebr. eia 

unterirdisches (Hiob 11, 8.), unersHttliches Reich (Proi^. 

30, 16.), wohin alle Menschen versammelt werden (Ez. 32, 

21 — 31.), nnd woher, wer ihm Terfallen, nicht wieder zu-< 

riickkehren kann (Hiob 7, 9.; Jes. 26, 14.; Herd. Geist der 

Ebr. Poes. Th. 1. Abth. 1, VIE; Bauer Mythol. I. p. 159 ff.). 

In dieser letzteii Eigenschaft nun, nach welcher keine Be- 

freiung aus ihm moglich ist, wird die keiiien ihrer Gefan- 

genen je losgebende Gewalt der Liebe (vgl. ^'EQtog avixate 

fidxav bei Soph. Antig. v. 111.) init ihm so recht eiudring- 

licli deutlich xerglichen. — Ferner geschieht diese Ver- 

gleichung, wie schon der erste Anblick lehrt, in zwei Glie- 

dern, welche sowolil einauder im Allgemeinen, als in wel- 

chen aber auch jedes einzeliie Wort in dem ersten Gliede 

dem entsprechenden aus dem aiidern parallel ist; und zwar 

so, dass jedes Wort des zweiten Hemistichs im Vergleich zu 

dem korrespondirenden des ersten ein ganz im Sinne des 

Hebr. Parallelismus gesteigerter und stilrkerer Ausdriick ist. 

So heisst nvj im ersten Gliede (hier mehr als Infinitiv) das 

Todtsein (vgl. die Redensart n;))3 "Ji^^), das entsprechende 

biNVa — erweitert und anschaulicher das Todtenreich; rranN: 

Liebe, der hbchste Grad: Eifer, eifrige Liebe, In- 

bruiist. So muss es nun auch rail den Pradikaten und 

ncjp der Fall seiu, und noch mehr, sofern sie mit ma und 

kongruent sind. twj heisst hier aber wegeii n“!?3 grau- 

sam in dem Sinne von; unerbittlich; nt;p daher wegen des 

starkern (uhnlicli wie in den Redensarten rviip und 

iT^^^p) unbezwinglich, und zwar: Was sich*'auch durch keine 

Gewalt bandigen lasst. So dass also unsre Satze, iibereinstim- 

niend mit dem oben angegebenen Sinne, wbrtlicii lauten werden; 

Deiin unerbittlich wie der Tod ist Liebe, 

Unbezwinglich wie das Todtenreich — Liebesinbrunst. 
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rr''D\m Hire Gluteu sind Feiierglut. Mit solcher wird die 

Liebe aucli bei andern Vblkern iind iinzahlige Male bei den 

Arabern Ycrglicheu, unter Andern you Ibn Far. bei Grang. 

Chr. p. 60. Y. 5.: Meine Tliranen fliessen so haufig, dass, 

ware niclit der Fenerhauch der Liebe, ich kaum ihren Flii- 

then entriimen wiirde. Moten. bei Bohl. a. 0. p. 42. y. 5.: 

In den Herzen der Liebenden ist die Flamrae der Liebe; 

die lieisse Glut der Holle ist kalter, als sie; p. 48. 

Ferner s. die beiden lieblichen Anekdoten bei Hnmb. Antb. 

p. 2 — 7.; 62.; ferner Niifh. ul Jiim. p. 256, 9.; 257, 2.; 

Ibn Far. bei Sac. Chr. III. p. cv y. 41.; ebeiid. Taiitar. yv. 14. 

15.; Carm. Togr. y. 25.; Maks. ed. Boisen y. 7. uud zwei 

daselbst Yom Scholiasteu Ibn Hescliam beigebrachte Stellen; 

Hammer Perlenschn. 98, 1.; 121, 4.; 124, 3. und Fiiiidgr. 

d. Or. 3, 301. 303. Moscli. Idyll.: MrjVL ■Oiyj]? nldva 

dcoQo. (sc. zov ^'Eqojtoq,) zd yaQ tivqI ndvza (Se^artzai; 

Cat. 64. Y. 92.; Tib. II, 4. yv. 5. 6.; IV, 6, 17.; 12, 6.; 

Prop. I, 13. Y. 28.: Omnis amor magnus sed aperto (nach 

Laclimann’s Konject. aperte) in conjuge major (besonders 

passend zu unserm Stiicke). Hauc Venus, ut vivat, veiitilat 

ipsa facem. — Ovid. Art. amand. 1, 244.: Et venus in vi- 

nis, ignis in igne fiiit; — ders. Heroid. IV, 15.: Ut nostras 

avido fovet amor igne medullas; ferner XV, 9 If.; XVI, 49.; 

Hor. Epod. 9. yv. 4. 13. 14. — nTirnribiD lesen wir wie 

die Masorr. “^naribd: Gottesflamme. Der Zusatz von 

(vgl. Ps. 68, iV.- Hiob 6, 4.; Ps. .30, 11.; 104, 16.; Gem 

35, 5., wozu s. Bohl. Genes, p. 128.) bezeichuet den hbch- 

sten Grad, wie bei den Griechen z. B. dda vooog Antig. 

V. 417. ; dezol Zijvog ebend. 1027.; Idf-inag d-eov Eiirip. 

Med. Y. 352.; und ganz unsrer Verbinduug entsprechend 

ebend. Hiketid. y. 195. aid-og -dsov: Brand Gottes; endlich 

Virg. Georg. Ill, 332. magiia Jovis quercus. — Uebrigens 

ist das nnnbu) als ein neues Pradikat zu zu be- 

trachten, so dass Ewald’s Konject., welcher auch Hitz. Begr. 

d. Krit. S. 30. und 149. beitritt, und wonach nniibw ein Mai 

Yor tTTinnbttJ ausgefallen sei, unnothig isl. 

'v. 7. bK Das hypoth. Satzverlialtniss ist hier das- 

selbe, wie in Stuck 13 (VIII.), 1. und 19 (VIII.), 9. Das 
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ist iiacli dera Znsammenliaiige so zu vervollstandigen 

rjDn.sn ni< : Setzte aiich Jemaud sein ganzes Vermi)- 

geii daran, die Liebe zu yertilgen. ' 

£] p 1 g; r a m in e. 

D ramalische E pi gramme. 

Funfzehntes Stiick. 

Cap. IV, 8. 9. und VI, 4. 5. bis Die Maclit des 

Blicks der Geliebteii. 

Zum Dritteii und Letzteii gehoren die Stiicke IV, 8. 9. 

und VI, 4. 5. bis zu •>"15573 zusaramen; und sincl ganz einfacli 

so, dass letzteres ohne Weiteres auf ersteres folgt, aneinander 

zu scliliessen. Das aber hinter •'“;>573 folgende ■’snir.ln Dnia 

ist Glosse zu "'irinnb und ri7:\\ iu IV, 9. und VI, 4, 

II i r t: 

IV, 8. Mit mil’ \ora Libanon, Brant, 

Mit inir yom Libanon eile, 

Komm von Amana’s Gipfel, 

Vom Senir und dem Heruion, 

Den Hohleii der Lowen, 

Den Bergen der Panther! 

9. Denn Du raubst mir den Mutli, Braut, Schwester, 
Den Muth mir mit einem der Blicke, 

Mit einem Steinchen des Halssclimucks. — 

VI, 4. Denn schon List Du, Freundin, wie Thirza, 

Bist lieblicli wie Jerusalem; 

Docli Dein Blick ist durchbolirend wie Schwerdter, 

5. Drum weude die Blicke mir ab! — 

Die Scene in diesem Stuck ist auf dem Antilibanon zu 

denken, weil diesem die Namen Senir, Amana und Hermou 
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angehbren. — Hier weiden ein Hirt uiid eine Hirtin (vgl. 

5tes Stuck) ihre Heerden. Denn dass die Personen sich an 

gegenwartiger, durcli Lowen und Panther iinsiclierer Stelle, 

aiifhalten, ist niir erklarlich, wenn es nothgedriingen ge- 

schieht. In diesem Falle aber sind die Liebesleute uiiseres 

Stiicks am Eiiifachsten Hirten. Denn der Libanon war Yon 

den friiliesteii Zeiten her einerseits wegen seiner -vortreff- 

lichen Yiehweiden beriihmt und immer mit Heerden und Hir¬ 

ten bedeckt, Zach. 11, 3,; Oedm. a. a. 0. 2, 195.; 3, 150., 

andrerseits aber fiir Hirten und Heerden durch die Raub- 

thiere seiner hohern Regionen gefalirlich, Oedm. a. a. 0. 

2, 200.; Pauli. Samml. 7, 202., zuraal in friihern Zeiten so- 

gar das niedrigere Land Yon ihnen geplagt wurde, Ygl. Jud. 

14, 5. 6.; 1 Sam. 23, 20.; Bocli. Hieroz. I, 3, 1. p. 722. 

und die Stelleu bei Dop. S. 139. — Der Inhalt ist dann, 

dass der Hirt, indem seine Blicke denen der Schaferin be- 

gegnen, scherzhaft feierlich sagt, dass ihre Blicke ihn diirch- 

bohrt hatten und er nun die Geliebte — als selbst auf den 

Tod Yerwundet — nicht mehr Yor Libanon’s wilden Thieren 

zu schiitzen yermbchte; sie also scbnell fliehen miissten. 

1) Die beiden so eben zusammengefiigten Textesstiicke 

sind Fragmente. Das erste giebt fiir sich allein keinen 

Yollstandig geniigenden Sinn, weil, indem es sagt: Schleu- 

iiigst komm fort Yon hier. Dein Blick entmuthigt mich, hier 

ganz ungewiss ihleibt, was fiir ein Blick gemeint sei, ein 

zorniger oder ein liebender, anmuthiger; und ob also des 

Hirten Aeusserung ein Lob auf das schone Auge des Mad- 

chens seiu solle, oder etwa jener Blick dadurch Yeranlasst 

sei, dass der Geliebte sich gegen seine Schone irgend ein 

Versehen habe zu Schulden kommen lassen. Kurz uuser 

Fragment nach seinem jetzigen Umfauge geniigt nicht. Das 

Kaclistvorhergehende aber, das 2te Stiick, iiamlich Cp. 4, 

1 — 7., kann wegen des dort Gesagten nicht dazugehoren, 

obgleich es Kleuk., Velth., Dbderl., Bey., Sthudl., Dbp., 

Roseum., de W. so wollen, indem sie 4, 1 — 7. Theils ganz, 

Theils imr yy. 6. und 7. darait Yerbinden. Das Zuiuichsl- 

folgende ist aber wieder das lOte Stiick, s. das. und iiber- 

dies einen Anfiigungsgruud in der £inl. §. 6. Anderes aiisser 
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dem 2teQ Fragment hat aucli keine Beziehiiiig darauf. — 

Eben so giebt auch das andere Bruchstiick zuYbrderst fiir 

sich alleiu keineu Sinn; es sagt namlicli: Du hist schba 

aber Furcht erregend, drum wende den Blick Ton mir ab. — 

Wie aber kbuneii die Schbiilieiten eiiies Weibes ira Ganzen 

Furcht erregen; und weiin daim einmal dies \on der ganzen 

Sclionheit ausgesagt wird, -vvarum soil deiiuoch die Geliebte 

bloss den Blick uiid iiicht sich mit ihrer ganzen Sclionheit 

abwenden! Zugleich ist unyerkeniibar, dass unser Fragment 

wegen des darin enthaltenen Satzes: Drum wende die Blicke 

ab — ein Schlussstiick sei. Sodann gehbrt auch das Nachst- 

•vorhergeliende, der bei dem 3ten Stuck besprochene y. 16. 

und das danu weiter zuriick Stehende, Ged. 6. nicht dazu. 

Einen Anfiigungsgrund s. Eiul. §. 6. Eben so weuig passt 

das Nadistfolgende dazu Yon s. dariib. bei Stiick 2. 

und einen Anfiigungsgrund in der Einl. a. a. 0. Alles Uebrige 

auch nicht. 

2) Beide Fragmeiite beziehen sich auf einander, und 

zwar schon im Allgemeinen darin, dass in ihnen auf eine 

ganz eigenthiimliche Weise Yon dem Mildchenblick die Rede 

ist, und auch der Orduer misers Textes, wenn er sie an 

gleichlautende Stellen anfiigte, Yerwandte Gedanken in ihnen 

sail. Im Besoiidern aber deutet das Iste Bruchstiick auf 

das 2te. Jeues naralich Hess zweifelhaft, welche Eigenschaft 

des Blicks so grosse Gewalt iibe, ob der zornige Oder der 

schone, und ob bier iiberhaupt die Sclionheit desselben ge- 

priesen werdeu sollte. Die nahere Bestinimung dariiber findet 

sich aber im 2leu Fragmeiite, indem sich aus einer Verglei- 

chiing des letztern mit jenem ergiebt, dass dort die schone 

Durclidriiigliclikeit des Blicks lierYorgehoben werden solle. — 

Wiederum wusste man im zweiten Fragmeiite nicht, weshalb 

die gauze Schiinheit des Madchens Schrecken einflbssen 

und sie dennoch uur einen einzelnen Theil derselben, 

die Augen, wegwenden sollte. Also weiset unser Bruchstiick 

auf Gedanken zuriick, durch welche zuerst nicht sowohl die 

gauze Sclionheit des Weibes als furchtbar erschieii, sondern 

diese Eigenschaft Yielmehr nur in einem Theile derselben, 

und zwar zweitens wegen der gleich folgeiiden Erwhhnung 
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der Angen, mutlimasslicli in diesen letzlern, mid dann wieder 

leiclit erratlibar in den Blicken derselhen zii suchen war; 

Dinge, welche alicr das erste Briichstiick wirklich enthalt. 

3) Unsere Anordniing ist riclitig. Dies ini Allgeniei- 

neii sclioii danini, weil sicli das zweite, wie wir oben salieii, 

oliiie Zweifel als Ende zu erkeniien giebt, also sClion gar 

keine andere Zusammeiiliigiiiig, als die toii mis Tollfiihrte, 

mdglieh ist. — Sodaim aber ist sie ira Besondern aucli 

darum richtig, weil eiii 'vollkommen logischer Gedaiikengaiig 

durcli sie gewonneu wild; namlicli folgender: Eilig fort yon 

dieser lebensgefahrliclien Stelle, sagt der Geliebte ziir Braut, 

Dein Blick hat mich mitiichtig zii Deiuer Beschiitziiiig ge- 

maciit. Denn Du bist zwar schon mid lieblicli; aber in Dei- 

iien Blicken ninth- mid kraftlahmend; — drum wende sie 

you mil*. Hier wild also zuerst die Aufforderung zur Flucht 

gegeben, sodaim aber auch der Grund, welcher in einem 

allgenieinen Satze mit dessen genauerer Begriiiidung besteht. 

4) Die Worte dr/o in YI, 2. sollen Glosse zu 

unserm Stiicke sein. — Sie gehoren zuybrderst allein 

zu unserm Gedichte, weil sie dabei stehen, feriier keine 

aiidre Textesstelle auf sie Anspruch maeheu kami; endlich 

weil sje, in welcher der fur n'r:-!,--; mdglichen Bedeiitungen 

man sie auch fassen niiige, immer einen Sinn geben, der 

deutlich mit unserm Stuck in Beziehung steht. —• Wenn 

sie aber ohne Zweifel mit yorliegendem Epigramme in Yer- 

hiudung stehen, so konneu sie eiiizig mid allein, wie auch 

schon Schiilt., Hiifn., Herd., Dbderl., Ew. iibersetzeii, niir 

heisseii: Denn sie (Deine Blicke) schrecken mich — gegen 

de W. und Gesen. Lex. II, 544., welclie „besturmeu“ er- 

klaren; und gegen Coccej., Tram., Merc., Dbp., welche 

„enUiamnien“ yerstelien. Deiin der Grundgedauke des gan- 

zen Sluckes, worauf es allein gebaiit ist, liegt darin, dass 

die Blicke des Madcheiis dem Geliebten die Tlialkraft ge- 

lalinit haben und er nun nicht mehr faliig ist, dieselbe vor 

der iiahen Gefalir zu schiitzen, wahreiid das Besturmen dies 

wohl iiocli zulasst, das Eutflamnieu aber gradezu nach dem 

Zusamiiienhange falsch ist. — So aber sind bcide Worte 

zweite ns nun auch deutlich eine Glosse zu dem den Grund- 
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geilimlien iinsers gauzen Stiicks tragenden •'inanb. Denn 

origiiiell komien sie nicht sein, Theils -wcil imser Epigr. 

deatlicli mit ■'“1M72 zu Ende ist, wild sie also eine iinange- 

iielime Tautologie sein wiirden; Theils weil sie leichter Ter- 

staiidlicli als das selteiie noch dazu liier in privativer Bed. 

stehende sirid; Theils endlich vveil in der hier 

iidlhigen Bed. riicksichtlich des Aral). nnd Syr. 

(\gi. Ew. und Dop. z. d. St.), woselbst es fiir gewbhnlich: 

In Fiircht setzen heisst, einem sehr spiiten Sprachgebrauche 

angehbrt (s. auch die spate Stelle bei Jes. 60, 5.), wiihrend 

miser Epigr. erweislich aus eiiier sehr friihen Zeit stanimt. — 

Vielmehr siad beide Worte aus alien diesen Griiiiden eine 

mibestreitbare Glosse zn iiiiserm Stiicke. — Klar ist iibri- 

geiis aus dem Gesagten die in sich abgeschlossene Vollstan- 

digkeit desselben. Was die Abfassungszeit betrifft, so setzt 

es sein asthetischer Wertli im Allgemeiiieu in die beste Zeit 

der Hebr. Litteratur, also inindesteiis -vor 750. Im Beson- 

dern muss es aber sogar bestimmt -vor 924 gedichtet sein, 

>veil die Stadt Thirza, die fruhere Residenz des Reiches 

Israel — iudem sie hier mit Jerusalem, der Residenz des 

Reiches Jiida, auf eine gleiche Stufe der Wurdiguiig und 

des Glauzes gestellt wird — zur Zeit der Abfassuiig unsers 

Liedes noch Residenz gevvesen sein muss, sie aber dies zu 

sein erst im sechsten Regierungsjahre des Omri, welcher im 

Jahre 929 Kbnig wird, aufhort, s. 1 Rg. 16, 23. 24. Be- 

merkenswerth ist noch, dass unser Ged. mit dem 8ten und 

16ten einen -verwandten kriegerischgearteten Ton anstimmt. 

Mbglich dass alle drei einem gleichen Verfasser gehbreii. 

Die Idee you der Macht des Madchenblicks lindet man 

iinzahlig oft von Arab. Dichtern besprochen, z. B. bei Grang. 

Chr. p. !.i Y. 26.: Blicke niemals auf eiii schbnes Madchen- 

gesicht, sondern hiite Dicli Yor den Folgen, die der Anblick 

mit sich fiihrt. Wie manchen sah ich dariiiedergestreckt aus 

Liebe you einem Blicke, den eiiist auL ihn leitete das Schick- 

sal; p. 182.; you Ibn Faredh ebendas. p. 45. v. 13.: Lass 

in Rube, dessen Herz eutkraftet haben durch Wuiiden schone 

Augen; p. 60. y. 1.: In dem Kanipfe der Angen und des 

Herzens bin ich getodtet ohne Schuld; Yon ebendems. bei 

• 
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Sac. Chr. III. p. ol* v. 4.: Die Du wirfst mit den Pfeilen 

Dehier Blicke; p. ci" v. 10.; e* Y. 27.: Mit den Schwerdtes- 

spitzen der Blicke; Ton ebendems. ebendas. p. If 1. 4.; bei 

jNufh. ul Jum. p. 247, 4.: Du bast Yerwundet mein Herz mit 

niederstreckendeii Blicken; 248, 5.: 0 die Du mich anfallst 

mit Deiuen grossen Aiigen, Mbrderin, halt ein mit dem 

Morde; 252, 10. 254, 6. — Humb. Antb. p. 64.: Hire 

Augeii tbdten; Moteii. ap. Bobl. p. 53.: Niedergestreckt bin 

icb durch ibre Augen; Antar. Moall. p. 15.: Abla jagt einen 

Lbwen (Antara) mit scbmachtenden, aber unschuldigen Augen; 

Abulf. Babb. p. 20. y. 7.; ferner Ew. Ztschr. f. d. M. I. 

S. 141. und 142. 186. Sebr Yerwandt ist aucli das Epigr. 

Nro. 16.‘bei Anacr., woselbst er sagt, dass ihn nicbt Fuss- 

Yolk, nicbt Reiterei, nicbt Schiffe besiegt batten GXQatog 6e 

xaivog aXlog — dyz ofif-idzcov fis; ferner abnlich 

Soph. Antig. Y. 790.: vixa 6^ iva^y^g*) ^lEcpd^ov — ['/.le- 

Qog Evlty.TQov — vvf-iq)ag; Ygl. auch die beiden passenden 

Parallelen bei Kleuk. II, 112.; ferner Prop. I, 1, 1.: Cyn¬ 

thia prima siiis miserum me cepit ocellis. — Hor. Od. II, 

12. Y. 15.: Fulgentes oculos; Ovid. Heroid. XX. y. 19.: Ser- 

Yentur Yultus ad nostra incendia nati; y. 55 — oculique tui, 

quibus ignea cadunt Sidera. — Amor. Ill, 3. y. 9.: Ar- 

gutos habuit, radiant ut sidus, ocellos. 

Y. 8. kann gegen die meisten andern Interprr., 

welclie „berabschauen“ iibersetzen, in Riicksicht auf den 

- Znsammenhang und das Arab. — Yerbunden mit 173 

(s. Ged. 2, 1.) — nur heissen: Komm berab. — 

r;:73N, ‘]l73in Wir fiiiden in diesen Namen nur die eiii- 

fache, poet. Umscbreibung des Berges pin? (d. i. Libanon 

und Antilibanon) durch alle seine Yi'ichtigsten Theile; eiue 

Redefigur, die auch sonst nicht selten ist bei den Hebr. 

Dichterii,, Ygl. das 3te Stiick y. 6. und das 9te y. 4. Und 

zwar Yerltehen wir hierbei im Einklange mit den Geograpben 

unter Libanon ganz g^nerell die beiden Arme Libanon und 

*) Am Einfachsten ist hierin gegen andere Interpreten sub- 

jektive der scbmacbtende, verlangende und eben dadurch siegreiclie 

Blick zu verstehen. 
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Antilibanon; unter Hermon spezieller den Antilibanon mit 

seinen vier Zweigen, dem Djeb. esschark, essclieik, Heiscli 

und SzafFat; endlich am Speziellsteii miter Amana nach 

2 llg. 5, 12. den jetzigen Djeb. esscheik; unter Senir 

aber (gegen alle iibrigen Erklarer und Geograpben) den das 

Thai Ard el Hule bstlich begrenzendeii Gebirgszug, also deu 

heutigen Djeb. Heisch, und zwar dies Letztere aus folgenden 

Griinden. Niimlich 1) heisst es in 5 Mos. 3,9.; Die Sido- 

nier nennen den Hermon Sirjon, die Amoriter dagegen nen- 

iien ihii Senir. Diese Stelle kaun aber iiur so Yerstanden 

Tverden, dass die Sidonier \on den \ier oben angcgebenen 

Theilen, welche der Hermon enthalte, den westlich des 

Ard el Hule gelegenen Zweig desselbeu, also .den heutigen 

Djeb. Szaffat, mit dem Namen Sirjon, dagegen die Amoriter 

den bstlich davon gelegeuen, also deu heutigen Djeb. Heisch, 

mit dem Namen Senir beuannt hatten. Und das ist natiirlich, 

denn die Sidonier wohuten am Fusse jenes westlicheu Djeb. 

Szaffat, die Amoriter dagegen nach 5 Mos. 3, 8.; Jos. 13, 31, 

u. a. St. am Fuss jenes bstlichen Djeb. Heisch; so dass dem- 

nachst jedes der beiden Vblker den seinem Lande je zunhclist 

liegenden Zweig des Hermon auf seine eigne Weise, die 

Phbnizier ihren westlichen Arm — Sirjon, die Amoriter ih- 

ren bstlichen — Senir genaimt hatten. 2) Auch aus 1 Chron. 

5, 23. foigt, dass der Senir der bstliche Arm des Hermon 

gewesen sein miisse. 3) Die Araber nennen noch heut zu Tag 

den im W. you Damaskus liegenden Theil des Hermon 

S. Gesen. Lex. Th. II, 626. Endlich 4) ware uicht zii be- 

greifen, wie die Phbnizier dazu kamen, eiuen gar uicht in 

ihrem Lande liegenden Berg anders zu nennen, als mit dem 

Namen, deu er bei dem Yolke hat, in desseu Bezirke 

er liegt. 

Y. 9. gegen Symm., Yers. V., Chald., Herd., 

Dbp., Ew. Gr. S. 114. 123. und Komm., Gesen. Lex. u. A. 

offenbar nach dem bereits Gesagten — hier privatiYen Sinnes; 

die Aussprache anlangend, so lesen die Masorr. die 2te Pers. 

Fern,, also wieder inkonsequent in Riicksicht auf ihre Vokalis. 

in Cp. 5, 9. Stiick 6. Besser spricht man, weil 

unser Epigr. in eiue so friihe Abfassungszeit gehbrt, nach 
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Auffordernng der Stellen in Stiick 1, 7. iind 6, 8. imd 9., 

sodann aucli wegeu des felilendeii Jod unsre Konss. als Ar- 

chaismus uiid p:y Du hast 

mich gelalimt mit eiiiem einzigen you Deineii Blicken, mit 

eiuem einzigen Steinclien Deines Halsschmiickes. Wir neli- 

men liier also zuYorderst das in der Bed. Blick und zwar 

dies schon wegen des Zusammenhanges und weil das 

nicht zu der Bed. Auge passt. Zu possierlich -ware docli 

die Uebersetzung: Mit einem einzigen Deiner Augen (denn 

auf 'nnN liegt nun ein Mai siclitbar der Naclidruck), obwohl 

wirklich Yiele Exegeten so erklaren. Auch erlaubt der Urn- 

stand, dass bier gen. masc. ist, nicht die Uebers. Auge, 

weil das Wort in dieser Bed. iiberall (Ygl. das Masor. Kri 

nnN z. d. St.) als gen. fem. Yorkommt. Dasselbe kaun aber 

auch sehr gut Blick heissen und zvvar ausser den aiigegebe- 

nen Griinden auch noch deshalb, weil eben hier schon sein 

Gebrauch als Mask, in Riicksicht darauf, dass die auch sonst 

fill’ den Begriff: Blick im Hebr. Yorhandenen Worter und 

yns gen. masc. sind,. auf diese Bed. hinweiset. (So dass 

sich aus unsrer Stelle ergeben wiirde, dass als gen. fern. 

Auge, als gen. masc. Blick heisse.) Nach dieser Auffassung 

hatte man also auszusprechen: und p‘y 

obwohl auch nach Analogic you £:''br;Na Ygl. 3tes Stiick, 

13. im Stat. constr., "aHNn *) (doth weniger eiiifach) 

gelesen werden diirfte. — Nur als willkiihrliche Masor. 

Glosse ist nach allein dem das Kri nnn fiir -inN anzusehen, 

und lediglich aus dem Glauben hervorgegangen, dass nie 

gen. masc. sein kbnne. — sclieint uiis mit einigen 

Erklarern am Besten in der Bed. Halsschmuck genomraen 

werden zu miissen, wobei der Plur. auf die Yerschiedenen 

Kettclien und Stiicken, woraus der Halsschmuck besteht, zu 

beziehen ware. Dagegeu passt die Uebers. Halschen bei 

'^) Bekanntlicli gehoren die jetzt unter Tr:N sich findenden 

Masoretliischen Vokale zu dem (auch im Stat, absol.) mit doppel- 

tem Patach auszusprechenden in' K.i'i, so dass also die Konss. 

“ImN,’ Is unvokalisirt zu betrachten sind und die darunter stehen- 

den Vokale nur zufallig mit der oben als zweite mogliche Aus* 

sprache angegebenen Vokalisation ubereinstimmen. 
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Andern schon wegen des Plur. niclit, so wie uns dieser uiin 

(loch spielend ziirtliche Aiisdrnck gegeu den hier, wenn gleich 

in der That scherzliaft feierlicli gemeinten, doch erusthaft 

feierlicli aiissehen sollenden Zusamnienhang zu sein scheint. 

VI, 4. (Deiin Du hist zwar schon), ahei- schreck- 

lich sc. in Bezng anf Deiue Blicke; — welche Ergiinznng 

aiis dem Ziisammenhange iind v. 9. Ton selbst hervorgeht. 

Wegen deS' folgenden Vergleiches modifizirt sich dann das 

Schrecklicli zu dera eiigeni Begiiffe; Dui’clibolirend. _1 

ygl. Stiick 16 (VI.), 10. Dies Wort ubersetzen wir: 

(Deine Blicke siud durchbohrend) wie Schwerdtesklingen, in- 

dem wir es als Epith. orn. (ygl. Ged. 10 (IV.), 15.) in dem 

Siiine: Die blitzcnden, glauzeiiden sc. Schwerdtesklingen neli- 

men. — Diese Erkl. des allgemein uiissverstandeneu, in der 

That schwierigen Wortes passt zuerst scharf und genau zu 

den zu yergleicheudeii Blicken der Augen, — sofern diese 

wegen ihrer strahlenartigen Natur und, so zu sagen, spitzen 

Eindringlichkeit, wirklich grosse Aehnlichkeit init der durch- 

bohrenden Gewalt des Schwerdtes haben. Daher denn auch 

alle Vdlker diese Eigenschaft des Blickes als ein Stcchen, 

Schlagen, Durchdringen ii. s. w. betrachten und darstelleu. —. 

Ferner: auch die Etyraologie fiihrt fiir sehr leicht 

auf die Bedeutung: Die glanzenden sc. Schwerdtesklingen. 

Namlich nach dem bereits friiher zu Ged. 1. v. 4. Gesagtera, 

hat bii die abgeleitete Bed.: Glanzeud inachen durch Ueher- 

ziehen mit glhnzender Sul)stanz, in Nif. also: Gliinzend ge- 

macht sein. Diese Eigenschaft kouirat aber yorziiglich dem 

Schwerdte zu, sofern es durch Stahliiherzug seinen schillern- 

den Glaiiz erhalt. — Auch ist das Schwerdt bei den Hebr. 

als Fem. gedacht, ygl. r,'>z:'in und endlich auch sonst 

ofter durch epitheta ornn. ausgedrilckt worden. — Uebrigens 

bedient sich der Arab, derselben Radix ziim Ausdruck fUr 

das Schwerdt nach seiner schillerndeu, glanzenden Eigeii- 

schaft in dem Worte gladii fulgor sen undulata facies. — 

So dann haben die Hebr. auch sonst das Schwerdt nach 

dieser seiner Natur benannt, wenn sie dayon Worte, wie 

pm Hiob 20, 25.; isJrb Jud. 3, 22. (n-in jm? Nah. 3, 3.) 

I 
14 
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gehranchen; ehen so, me die Araber iu den Worten 
a 

(vgl. Boi’d. Busir. v. 67.: das leiich- 

tendc (Schwerdt) der Drohimgen). Endlich ist es bei den 

Orieutalisclien Vdlkern stereotyp geworden, die Madchen- 

blicke init Sclnvcrdtern Oder sonstigen spitzigen Mordiiistru- 

menlen zii vergleichen. Ezzafedi bei Graiig. Chr. sagt p. lii 

Y. 28.: Die Scliwerdter ihrer lieblichen Augen zersclineiden, 

wenn sie blickt, das Herz; Schehabeddin ebend. p. !a|: In 

Gesellschaft eines Madchens niit einera Auge, das scliarfer 

ist, als das Schwerdt Dsiil Fekalir*); Carm. Togr. v. 28.: 

Ich sclieue iiiclit die beiden blinkenden Scliwerdtes- 

seiteu ihrer Augen. Ferner Humb. Anth, p. 48. 216.; 

Moten. ap. Bolil. p. 52.; 1(101 Nacht 15, 86. 292. Bei 

revsern — Hammer Perlensclin. S. 95, 7.; 147, 1. Audi 

der Vergleicli mit Pfeilen ist sehr gebriUichlich, z. B. in 

Amrlk. Moall. v. 20.: Niemals Yergiessen Deine Augen Thra- 

nen, oluie dass Du mir treffest mit Deiuen beiden Pfeilen 

des Herzens Triimmer^ des Yerwundeten; Carm. Togr. y. 27.: 

Ich fiirclite nicht die weite Wunde, geschlagen mir durch 

den Pfeilwurf ihrer Augen. Moten. a. a. 0. p. 53.; Nufh. 

ul Jum. p. 254. 1. 6.: Pfeile des Todes; 272, 3.: Eine 

Tiirkisclie Gaselle zog aus (gleichsam aus der Scheide) ihre 

Augen gegen mich uiul bestiirmete mich (Ygl. die GI. 

277, 2.; 278, 9.; 1001 Nacht 5, 71.; Perlenschn. 

76, 3. Noch andere Stellen s. bei Yan Kooten z. d. St.; 

Hartm. Ideale weibl. Schonheit 78 — 84. Jon. de poes. 

p. 121.; Tholuck Bliithensamml. Or. Myst. p. 216. Aehnliche 

Bilder fiir die Augenwimpern s. Perlenschn. S. 78 ff. — 

Andre, wie Kleuk., Hufii., Doderl., Bey., Velth., Ew., Dop., 

Rosenm., de W., Ges. Thes. I, 320. u. A. m. iibersetzen: 

Heerscliaaren, aber gegen die Etymologic und unpassend 

als Yergleich zu dem durchdringenden Blicke; auch wiirde 

wohl der Hebr. den BegrifF: Heerschaaren nach Analogic you 

Bekanntlich der Name des Schwerdtes des Alaaz ben Wa- 
jel, der in der Sclilacht bei Bedr getodtet wnrde. Genanntes 
Schwerdt kam daraiif in Muhamined’s, dann in All’s Hlinde. 
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und diirch ein Epilli. im Mask. Plar. aiisge-^ 

(Iriickt habeii. 

Seclizehntes Stiick. 

Cap. VI, 10 —VII, 1. bis Die iinyermiithete Er* 

scheiiuing der Geliebten. 

Dcr Geliehi e: 

VI, 10. Trann sie war’s, die mir (eben) erschienen, 

So schon wie der Morgen, 

Wie der Mond, so sclibn, 

So klar, wie die Sonne. 

-11. In den Nussgarten war icii gestiegen, 

Mich zn freuen an Baches Griin; — 

12. Ich erschrak (als ich plotzlich sie blickte), 

Und entflohe in Eile \or iJir, 

Wie die Wagen meines edlen Volks. — 

VII, 1. Kehre wieder, kehre wieder, Sulamitli, 

Kehre wieder, dass ich nun Dich erschane! — 

Ein bidder, in Sachen der Liebe noch iinerfalirener 

Jtingling V. 12'., welcher die Sulauiilh liebt 7, 1., oliiie es 

zu wissen Oder sith zu gestehen, geht einstmalen in seinem 

Nussgarten (vgl. Raum. Pal. S. 81.; Burckh. Reiss. I, 419.; 

Korte bei Pauli. Reiss. 2, 141. nnd Veltli. Komm. S. 471.) 

spazieren. Da erscheiut ihm, der sich dessen am Entfern- 

testen nicht "vermuthet, aber vielleicht Tersunken ist in den 

Gedanken an seine Sulamith, diese plotzlich selbst hinter den 

Baumen v. 10. Ausser Fassung und bewusstlos eilt er, der 

Bldde, von dannen, und koranit nur erst wieder zu sich selbst, 

als er aus diesem Kreise der Bezauberung gewiclien ist. — 

Er fiihlt, wie thdricht er sich und wie zu seinem eignen 

Schaden benommen habe. Plugs kelirt er zuriick auf die 

erste Stelle. Nun aber ist die Sulamith fort. — Dies der 

Moment, mit welchem unser Epigramm beginnt. Zu sich 
14* 
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selbst vedend sagl er sicL, dass er sicli dii der That nicht 

geirrt liabe, sondern ihm die leibhaftige Sulamith in ihrer 

Sclionlieit erscliienen sei y. 10. Er entschuldigt sich Yor * 

sich selbst iiber seine thbrichte Flucht damit, dass Alles so 

sclinell und unerwartet geschehen sei yv. 11. und 12.; nnd 

endigt mil dem Yon hbchster Sehnsiicht eingegebenen Yier- 

maligen (vgl. Ged. 1, 15.) Ausrufe: Kehre wieder, Sulamith, 

Gelicbte 7, 1. — Dies Stiick, enthaltend: die Schilderung 

des Eindrucks, den die uiiYermuthete Erscheinung der Ge- 

lieblen auf den Liebliaber (biter) macht, enthalt einen yoH- 

stiindigen Gedankengang mit deiUlicliem Anfang und Schluss, 

und zwar Alles mit Yortreffliclier Derechnung nur kurz und 

andeuliingsweise, weil die geschilderte Ueberraschung und 

das vollstandige Aussersichsein der Natur der Sache gemdss 

nur kurze, andeuteude Worte gestattet. 

ScliOii wegeii tiefer psychologischer Auffassung und eben 

so kmzer als geschickter Anlage nebst Ausfiihrung mit eiuem 

Paar meisterhaften Strichen kann unser Stiick in die friihste 

Litleratur - Epoche Yersetzt werden. Wahrscheinlich Jiber 

riihrt es sogar you demselben Verfasser als das Yorige Epigr. 

(und Ged. 8.) her, weil die Gnindidee in beiden, namlich 

der Eindruck der Geliebten auf iliren Liebliaber riicksichtlich 

ihrer Gestalt oder eines Theils derselbeu, sehr verwandt ist; 

wie denn auch Ausdruck und Darstellung in beiden Aelin- 

liclikeit haben, jener in dem: Du bist sclibn wie Thirza und 

lleblich wie Jerusalem, in Ged. 15, 4. und: Du bist schbn, 

W'ie der Mond, glanzend wie die Sonne, bier in y. 10.; — 

diese in der kriegerischen Yergleichung mit Schwerdtesklin- 

gen, Ged. 15, 4., und mit den Kriegswagen y. 12. Audi 

dass demand unser Ged. aus dem Yorigen glossiren konnte 

(s. unt. zu Y. 10.), deutet schon auf eine gedankenverwandt- 

schaftliche Bezieliuug zwisclien beiden. 

Die Idee you dem Schrecken und der Furcht, welche 

die unerwartete Erscheinung der Geliebteu bei dem Lieb- 

haber erregt, ist auch oft bei altertluiniliclieii und Orieuta- 

lischen Dichtern Gegeustand des Gesanges. So sagt you Ara- 

bern Amrlk. IV. (y. 16.) ed. Arnold: Dass weiin er sein geliebtes 

Aladchen nur erblickt, sein Herz angefangen babe zu zittern^ 
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welches eiii Scholiast des Golli. Kod. richlij? so erkliirt: VVenii 

er ihv unYermuthet fccgegnet sei, und er hahe sie eihlickt, 

so sei sein Herz erschrocken gewesen and habe gezitlert. 

Eben so trilft Karisi el Mulk in Nufli. ul Join. p. 8. 1. 2., 

als er an einem piilchtigen Gartenpalasle Yoriibergeiit, eiii 
J 7 > 

wnnderschbnes Madcheii i;nd xLqc Ferner 

sagt Jemand in Humb. Auth. p. 34.: Gespenster schrecken 

niich, wenn icli ihuen begegne; aber wenn mein Herz die Ge- 

liebte sieht, pocht es heftig; ferner p. 128.: Sie ersehien 

in des Gartens weiten Raumen (sehr passend fiir unsre Sce- 

uerie!), griinen Gewandes, aufgekniipft die AgralTen, gclbset 

das Haar. Ich sprach zu ihr: „Wic ist Dein Name?“ Sie 

antwortete: „„Ich bin, die der Licbhaber Herzen auf Kohleu 

bratet.““ Draiif klagt’ ich gegen sie, wie heflige Liebe 

mich fur sie ergriffen hiltte. Doch sie antwortete sehr ent- 

schieden (gegen Humb. eigentlich: Mit Ueberlegung, 

sehr erust): „„Da klagst ohne Erfolg.“‘‘ Da erwiderte ich: 

„Ist auch Deiu Herz ein Eels; traun Allah hat anch schon 

aus Eels einen kuhlenden Quell rieseln lasseu.“ Ferner 

ebendas. p. Hi Ged. 59., wo ein zartlicher Dichter sagt, 

dass er beim Erscheiiien seiner Geliebten blass werde (you 

Schreck); Hafiz bei Hufn. im Ilepert. 11. S. 138. sagt: VYeE 

che Bestiirzung ob Deiner Gestalt, zeigst Du sie Liebenden. 

In Hammer’s Perlensdui. S. 81, 1. scheint sogar ebenfalls 

YOU einer Flucht die Rede zu sein: 0 du Schmerz der Flucht, 

du scliliessest erst Yerliebter Herzen auf; was in diesera 

Falle eine vollkommeue Parallele fiir unsere Situation abge- 

ben wiirde. Vgl. ebendas. noch S. 90, 4.; Amarou Nro. I. 

und Tib. elgg. IV, 5. y. 18.; Prop. II, 3, 9. 

Y. 10. nNT Traun das war sie wirklich — die Su- 

lamith. Ygl. Ged. 8 (III.), 6. Das gauze Yersgiied liegt 

wegen der oben dargestellten Situation und ganz wie in 

Ged. 9 (V.), 2.; Prov. 7, 14. in der Yergangenlieit. Zvi 

-Ep'C:r, Ygl. Jerm. 0, 2. Num. 21, 20. — Ibn Far. 

sagt bei Sac. Chr. III. p. of y. 23.: d. i.; 

Gleich der Morgenrothe an Schbnheit; Ygl. unten noch an- 

dere Paralleleu. Im Thaliu. Berach. fol. 02, 2. wild die 
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MorgenrOtlie iintcr deni Bilde einer Saule "iniun 'nT!2y dar-- 

gestellt; vielleiclit ist diese Anschauungsweise liier anwend- 

bar. — Ueber die epitlitli. r:'7:n und nrab vgl. Stuck 10 

(IV.), 15. m3 bier (aiulers wie Stiick 17 (VI.), 9.) in 

plivsischera Sinne Ton der reinen Klarheit des Gesichts und 

■vielleicht auch der Kleidung. Sonne und Mond sind Tor- 

zuglich haufig bei den Orientalisclien Yolkern, namentlich 
«* 

Arabern (vgl. Ibn Hescb. bei Rosenzweig Maks. 
£ 

\i\jJ\) und Persern Typus fiir die Ver- 

gleichung eines sclionen Menscben und schbnen Gesichtes ge- 

woi’den. So Sir. 50, 6. 7.; Amrlk. Moall. v. 38.: Die Fin- 

sterniss erhellt sie zu Abend gleich der Fackel des Monchs 

in nachtlicher Bebausung; Ibn Far. bei Grang. Chr. p. *11 

V. 1.: Leucbtet des Blitzes Glanz auf sandiger Flur, oder 

sell’ icb auf Najd Hbhen die Leucbte der Morgen rot be? 

Oder leucbtet jene Ameritiscbe Leila in der Nacht und wan- 

delt das nacbtlicbe Dunkel in Morgenglanz? Derselbe p. ‘tt* 

V. 15.: Wenn sie einhergeht in dunkler Nacbt, die ilireni 

Gelocke gleicbt, so maclit ibr schimmernder Glanz die Leucb- 

ten unnotbig. F’erner bf v. 37. 38. w, 27.; Azzafedi 

ebendas. v. 23.; Abulbeka Arrondi ebendas. p. 144. v. 17. 

sagt: Die Ttirkisclicn Madchen haben die ganze Scbonbeit 

der Sonne und des Mondes an sicb gerissen; ferner p. 11*1; 

Madcben an Scbonbeit gleicb der Sonne; !;*♦ v. 3.: Mond im 

Nacbtdunkel; p. 172. Ferner Nnfb. ul Jum. p. 7, 8. 247, 11. 

248, 8. 272, 10. 276, 6.; Abulfar. Babb. ed. Wollf. XIV, 7. 

p. 2, 2. 6, 14. 8, 17. 18, 9. 22, 4. 26, 2. Zulctzt ge- 

braucben sie den Vollniond oder die Sonne gera- 

dezu fiir ein schones Madchen, Grang. a. a. 0. p. Ic6, 6.; 

Oder einen sclionen Menscben, Bord. Busir. vv. 50. 56. 117.; 

lerner Moten. bei Bobl. p. 19, 43. v. 25. 65.; derselbe bei 

Sac. Chr, III. p. v y. 31. (nacli einem Scboliasten); ferner 

p. V. 6. To 1. 11,; auch Abulala ebendas, p. f* v. 3.; so 

Ibn Faredb ebendas. p, al" y. 15. — Fast nocb haufiger 

wcrden bloss die Gesiciiter mit Sonne und Mond yerglicbeu. 

So Taraf. Moall, y. 10.; Moten. ed. Horst y. 7.; — der- 

gelbe bei Bobl. pp. 15. 16, 33, 40. 51, 56. 66.; Lebid Mo, 
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V. 43.; Abulala bei Vull. zii Har. Mo. I. y. 47.; Nufli. iil 

Jum. 282, 8.; Grang. a. a. 0. p. irr, 6. irS", 4. 5. Mro, 78. 

\ft 88. 196.; Scheliab cddiii ebendas. lol, 10. iind 120. 

Y. 31.; Hiinib. Anth. pp. 28. 46. 52. 208. 64. 66. 100. — 

Ferner unzahlige Male in 1001 Nacht; anch Perlensclui. 58. 

63. 75. 84. 111. 155. Von der Suleika in Fundgr. II, 396, 

314.; ferner Gita Goy. bei Ew. Ztsclir. I. S. 135. 137.; end- 

licli Prop, ed Each. II, 3, 9. Ill, 11, 16. Candida forma. — 

Hor. Od. II, 9. Y. 21.: Qnaniqnam sidere pnichrior.; III, 

15, 5.: Inter ludere Yirgines — Et stellis nebiilam spar- 

gere candidis. — Aehnlich lieisst es im Kibelnngenliede 

I. Ausg. Y. Lachm. Str. 280.: Nu gie din minnecliche — also 

der morgen rot —• Tuot iiz trueben VYolken; uiul Str, 282.: 

Sam der liehte nuine — Yor den stcrnen stat — Der scbin 

so luterliclie — ab den wolken gat, — Dem stnont si nu 

geliclie — Yor anderu fronwen guot. — Schon iibrigens 

macht Rosenin. auf die Steigerung: Morgenrothe, Mond, 

Sonne aufmerksam. — Diese Worte halteii 

■vvir fiir eine aus Ged. 15, 4. entlelinte Wiederbolnng, welche 

in Yorliegender Stelle den Zneck eiuer Glosse zu unserm 

Y. 10. haben. Eine eben so beschalfene Glosse ist in y. 11. 

und Stiick 2 (IV.), 1.; s. die Einl. §. 1. In Gedicht 15, 4, 

nanilich sind jene Worte edit, weil sie dort den Hanptge- 

danken imd daher das nothigste Stiick des Epigramins aus^ 

macben. Hier dagegen sind sie aus folgenden Griinden 

1) uueclit. Wenn namlicli in Ged. 15. die Blicke des Auges 

mit Scbwerdtesklingen Yerglichen werden, so Yirar das Bild 

dem zn Yergleiclienden Gegenstande, den BHcken, Yollkoni- 

men und durchaus entspreebend, sofernBlick und Scbwerdtes- 

klinge ibre Gegenstande penetriren. — Auf der tief eiu- 

dringenden Scbiiife beider bernbt die Vergleicbung, — Da¬ 

gegen passt doth auf die ganze, sebone graziose Gestalt 

eines Mildebcns in keiner Weise das Prhdikat der scliarfen^ 

spitzen Eindringiiebkeit; dalier auch niebt der Vergleich mit 

der durchbobreiuieu Klinge. — Ferner wird aucb durch den 

in Rede stebenden neuen Vergleieb die AYirkung der so 

schdnen Steigerung: Morgenrdtbe, Mond, Sonne, sofern der 

Glanz der Sonne ein ungleicb bdberer als der der Scbwerdtes- 
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kliiige ist, diirdi die liinzugefiigte, in der betreffenden Be- 

zieluing .\iel geriiigere Klinge plotzlicli wieder erschlafl't, so 

wie deun auch der Vergleich jeiier Himnielskdrper mil der 

Klinge, zufolge der so verscliiedenen Natur iind Form beider 

iiuangeuehm ist. — Als iinecht siiid sie alsdaim 2) Glosse 

211 V. 10. Delia weim man mit der Lekliire des Gedichles 

bis aiif die in Rede stehendeu Worte (exclushe) gelangt ist, 

so springt iiicht gleicli in die Augen, was fiir eiuen Ein- 

dnick das ihiien zu Gruiule liegende, iioch uiibekannte Siib- 

jekt auf den Liebenden maclien werde oder gemacht babe. — 

Man rermuthct sogar eineu solchen, der den Geliebten ge- 

fesselt Label! wiirde. Nun ergiebt sich aber aus dem Fol- 

genden, dass es ein gerade entgegengesetzter Effekt ist. 

Auf eiuen solchen aber wider Vermutlinng ausfalleiuien 

Effekt zielen jene Worte sehr deutlich Lin, \ermittelu also 

offenbar ein leicliteres Yerstiindiiiss unsrer Slelle. 

Y. 11. irnrr; •'nN'a Die gruuen Triften des Thales. 

Denn ::n kann hier uud in Job. 8, 12., wo es allein iiocli 

Yorkommt, uur das Griin (des Feldts) bedeuteii, wahrend es 

im Aram, ausschliesslich die Bed. Frucht hat. — niNib bis 

d. i.: Zu sehen, ob bliihe der Weinstock, ob knospe 

die Granate? — Wir hallen auch dicse Worte fiir eine 

Wiederholung der betreffenden Worte aus Stiick 4 (VII.), 13., 

welche der Glossator Behufs der Erklarung des ::n' an unsrer 

Stelle Yeranstaltete. Dahei glauben wir, dass, weim in der 

Originalstelle iioch zwischen den beideii, den Weinstock und 

die Granate besprechenden Satzeii die Worte nns ste- 

hen, ferner fiir das hier steheude nn^Dr: geschrie- 

ben ist, endlich sich dort mN'id fiir das hier gesetzte 

findet; •— dass der Glossator diese gauze Stelle erst so, wie 

wir sis jctzt in unserm Gedichte Yorfinden, zugestutzt habe, 

ehe er sie als Glosse zu benutzte, und zwar dies Theils 

deshalb, weil sein Zweck, Schwieriges zu crklaren, leichte 

und Jedermauu sogleich Yerstandliche Ausdriicke, Theils die 

grammatisciie Anfiigung wieder eine Aenderung des nxi: Yer- 

langte. — Nun aber ist , welches ausser im H. L. 

liirgends weiter im A. T. Yorkommt, in der That ein sehr 

schwieriges, selbst der Erklllruug bediirftiges Wort; und 
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die Fragepartikel n fiir ist auch haiifiger (liier also Glosse 

ill eiiier Glosse, s. Eiiil. §. 1. 4. Aiim.!); endlich gab der 

Plur. liier keinen einfaclien Sinn, und musste sogar 

wegen der grammat. Anfiigung geilndert werden, was nach 

Maasgabe des in iinserm Verse so ebeii 'vorhergehenden 

mNll? in eben dieses geschah. — Nun sind aber die obeu 

angegebenen VVorte bier aus folgenden Griinden eine Glosse 

zu unserni rn:n Erstens gehbren sie nicht urspriing- 

lich in unsern Znsammenhang. Deun sie passen nicht in 

ihrer schleppenden Ausgedehntheit zu der hier nothigen effekt- 

\olleu, bloss andeutenden Kiirze, welcher das blosse ~n:n 

allein entspricht. — Audi haben sie deutlich den Zweck, 

anzuzeigen, was der Sprecher unter dem bn^r: Terstanden 

wissen wolle, was aber, da die Oekononiie des Epigramms 

imr eine ganz allgemeine Angabe des Zweckes mit dem 

Spaziergange im Nussgarten uotliwendig macht, gegen den 

Znsammenhang ist. — Zndem legen iinsre Worte dem 

die Bed. Frucht bei, welche es aber erst im spaten Aram. 

Zeilalter angenommen hat. — Wenn aber das angegebene 

Textesstiick in unserm Epigr. nicht edit sein kann, so ist 

es nun auch zweiteiis Glosse zu rn:r: "nN' (wie dies schon 

durch seine Stellnng gleich dahinter angedeutet wird) des- 

halb, weil es den schwereren uad sellneren Ausdruck atX er- 

klart, indeni es ihn in seine einzelnen darin enthaltenen 

Theile zerlegt; so wie ferner darum, weil die Verwandlung 

des aus Cp. 7, 13. (woher das Stiick entlehnt wurde) 

ill niNib, deutlich nur aus Rucksicht auf das eben in unsrer 

Stelle Yorhergehende und eine solche Aenderiing aus gram- 

uiatischen Griinden erfordernde gemacht ist. Endlich 

drittens kann man auch deii Umstand, dass schon einige 

alte Uebersetzer jene Stelle in Stiick 4. als Original zu un¬ 

sern Worten betrachtet haben, wonicht gerade als Beweis fiir 

die Glossenschaft derselben, doch dafiir ansehen, dass auch 

Jene sie als dorther entlehnt vermutliet haben. Niimlich dort 

in VII, 13. haben die LXX. genau dem dortigen Texte ent- 

sprechend: ^'Idcofiav el rjvO-rjOav i] (if.ineXoQ, IjvO^rjaev 6 xv- 

'/c{)ia{.ing, ^vO-}]aav al Qoar sy.et dwou) rovg fiaocovg /lou 

aoL Hier geben sie zwar, bis Qoai Alles genau,. wie im 
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Hebr. Texte, also stall I'dcofisv zwei Mai idelv fiir das 

zweimalige lassen auch das mittlere died weg; fiigeii 

aber aus jener Stelle bier ebenfalls das ixsi dtooio n. s. w. 

Jiinzu. — Der Aetli. giebt sogar die dortige Stelle bier 

gaiiz Tollstandig wie das erste Mai wieder. — Ganz am- 

gekehrt ■verfabrt der Cbald., indem er iinsre Stelle fiir jene 

in YII, 13. zum Griinde legt, und das bier weggelassene 

Mittelglied nriD auch dort weglhsst. — Namlich in 

seiner Paraphrase der obigen Worte aus unsrem Epigr. las¬ 

sen sich, wenn man uuter dem unter Cyrus gegriindeten 

Teinpel unsern Nussgarten Tersteht, dentlich die drei Stiicke 

des Schauens: der Nussgarten, der Weinstock und die Gra¬ 

nule unterscheiden. Eben so sind auch in der Originalslelle 

mit Uebergehung von nns, ausser dem Nussgarten, nur 

die beiden Glieder Weinstock und Grauate beriicksichtigt 

wordeii, Denn das weiter in der Paraphrase Folgende ist 

dentlich auf friM ni: u. s. w. bezuglich. 

Y, 12. Dieseu auf den ersten Blick so schwierigen 

und bei den Erklarerii fiir eiu unauflbslicbes Riithsel gelten- 

den Vers theilen wir, mit der Vokalis. der Masorr. zwar 

Tollkommen einyerstanden, aber nicht mit ihrer Interpunktion, 

so ab, dass wir das grossere Trennungszeichen (Sak. kat.) 

hinter setzen; dies Wort aber trotz des fehlenden nft 

nach Analog. Ton Ps. 22, 30.; Ruth 4, 3. als Objekt zu 

'riyi'' fassen; sodann ist zu dem mit begiiinenden fol- 

genden Gliede das dnt aus dem Aufange riNT oder, was 

dasselbe ist, nvobim aus dem Folgenden VII, 1. als Subj.; 

das SulF, ’’3 aus •'5ri7:Tri als Objekt; endlich das aber 

zu diesem Sulf. als eiiie, in Gedanken durch ein rerglei- 

cheiules d (rgl, Ges. Lehrg. S. 842.; Sacy Ghrest, Ar. III. 

p. fv V. 03.; fl* Y. 19. p. 99. Nro. 18.) zu Yermittelnde Ap¬ 

position anzusehen. Auf diese Weise erhalten wir folgen¬ 

den, eben so einfachen, als dem Zusammenhang angemesse- 

iien Sinn; Als sie (die Sulamitb) mir so unerwartet erscbieu 

(dies erglinzt sich Yon selbst ans Situation nud Znsammen- 

hang), kannte ich mich selbst nicht, d. i. Yerlor die Besin- 

nnng. Darum setzte sie mich (wie das Griech. xidriuk: 

Machte sie mich) gleich den Wagen, d. h. Yeraulasste sie 



ISiebzehntes Stuck. 219 

micli zu flielien, sclinell, wie die fliegeiiden Kriegswagen 

(Nall. 2, 3.) eines edeln Volks. Ueber •’733^ fur •’7a5> 

35‘'n:r; s. Ew. Gr. 2te Aufl. S. 300. Diese Stelle hat unzah- 

lige Deutungen erfaliren. Die Masorr. nelimen als Subj. 

zii "'srittiU: Meine Seele setzte mich u. s. w., worm ilinen 

bei Weitem die meisteii Ausleger folgen, indem nim Eiiiige 

YOU ihneii die Sulamitli so schnell laufen lassen, um in den 

Garten zii kommen iind ilin zii besehen, Andere sie nnter 

den koniglichen Wagenzug geratlien lassen u. s. w. Noch 

Andere endlich andern sogar die Konss. des Textes. 

VII, 1. Vokatif, Es ist selir moglich, dass 

dieses n beim Vokat. in Riicksiclit auf die Kombinationen 

Hiipfeld’s in Ew. Ztsclir. f. d. M. II, 147, nnd 449. niclit 

sowohl mit dem Artikel zu identifiziren, sondern -vielnielir als 

die Ausrufuiigspartikel vgl. LS) = L = o] zu betrach- 

ten ist. 

Adramatische Epigramme. 

Siebzehntes Stiick, 

Cap. VI. YY. 8, 9.: Auszeichnung. 

Der Gelielte sa^t von seiner Geliehten: 

Y. 8. Es giebt hundert Koniginnen, 

Es giebt tausend Beischlaferinnen, 

Und Jungfrauen sender Zahl. — 

9. Dock die Schdnste — das ist meine Taube, 

Die einzige Tochter der Mutter, 

Der Liebling der Zeugerin. — 

So Yiele Weiber sie sehen, — 

Die preisen sie glucklich ob Scbbnbeit; 

Kebsweiber und Kdniginnen, 

Selbst diese lobsingen sie. — 

Unter alien Weiberii (sagt ein Konig zu einer seiner 

Frauen), welclie sicli in den Serails der Konige linden, ist 

keine so scbon und lieb, wie Du; — was alsdann so viel 
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lieipsen soli, als: Du bist iiberhaiipt die Schoiiste unter al¬ 

ien Weibern auf der Welt; weil fiir die Serails Orientalisclier 

Kftnige die schonsten Weiber aus alien Orten zusamnienge- 

bracht werden. Dass aber in iinserm Epigr. im Besondern 

Ton den Weibern der Harem’s die Rede sei, scliliessen wir 

aus der darin enthaltenen Eintheilung der Frauen in Koni- 

ginnen, Kebsweiber iind Jungfrauen; eiue Klassifikation, toii 

welcher uns sclieint, dass sie auf die drei Terschiedenen Ab- 

theilungen dente, in welche nacli Esth. Cp. 1, 11.; 2, 9. 14. 

eben die Weiber der Harem’s zerfallen. In Esth. namlich 

besteht des Xerxes Serail aus der Kdnigin Cp. 1, 11., aus 

Kebsweibern Cp. 2, 14. nnd den zu einer dieser Klassen zu 

promov’irenden, aller Orten ziisammenzuleseuden Jungfrauen 

Cp. 2,2., nebst den jeder dieser Frauen beigegebeiien Zo- 

fen Cp. 2, 3. und Stiick 1,7.; Stiick 8, 11. Eben so er- 

scheinen in iinserm Epigr. Kdniginnen, Kebsweiber (Ygl. 

1 Rg. 11, 3.; 1001 Nacht 5, 4.) und Jungfrauen, unter 

welcheu letztern nun die Ankommlinge und die Zofen aller 

dieser Frauen zu Terstehen sind. Dass danu der Dichter 

nicht gradezu sagt: Unter alien Weibern der Harem’s u. s. w., 

sondern dieses Alle durcli Neunung der einzelnen Abtlieilun- 

gen desselben ausdriickt, ist jene aucli sonst bei Dicliterii 

haufige, sinnlichere und lebendigere Redefigur, wie in den 

Gedd. 3, 6.; 9, 4.; 15, 8. So wie z. B. Amrlk. Mo|. v. 39. 

das Alle nach dem Moment des Alters umsclireibt, wenn er 

sagt: Sie raget heryor unter alien Weibern, sowohl deneii, 

die Kleider der Erwachsenen, als denen, die Kleider der 
- c - o 

Nichterwachsenen trageu aiidere Dich- 

ter auch yon andern Dingen so sprechen, z. B. in Orien- 

talia ed. Juynboll p. 202. y. 15.: Altes und neues (d. i. neu 

erworbenes) Besitzthum, oder Lebid Mo. v. 16.: Navar zer- 

riss alle Liebesbande, Starke und scliwaclie. Vgl. nocli Ew. 

Ztschr. II, 2. S. 222. und auch im Mittelhochdeutschen bei: 

Arnier Heinrich, Gebr. Grimm S. 40. — Gedichtet ist unser 

Epigr. am Wahrscheiulichsten mit Stiick 12., also auch mit 

Gedd. 10. 11. 13. zu einer gleichen Zeit; einnial, weil es 

ebenfails, wie jenes, eiu im Vergleich zu Ged. 3. strengeres 
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Serailsleben voransziisetzen scheint, sodaiin, well es an tie- 

fer Iiiiiigkeit, welche Eigenscliaft jene -vier Stiicke besonders 

auszeiclinet, init dieseii; — in sdiuldloser Kindliclikeit aber 

wieder mit Ged. 13. sympathisirt. — Die Idee, welche in 

diesem Epigramme beliaudelt wird, findet sich bfter im Alter- 

tliuuie. So Prow. 31, 29.; bei Grang. Glirest. p, 208.; Dii 

(Arib) hist der Schmuck der Weiber; Du List die Einzige 

Deiner Art unter den Weiberii in jeglicher Rucksicht. Aehn- 

lich Sobair el Mezrijim in Nufh. ul Jam. p. 265, 9.: Mein 

Reherrscber sei niir allein zngetlian; sei mein Einziger; denn 

siehe, ich bin ja sein einziger. Feriier Perlenschn. S. 56.57.; 

Ovid. Keroid. ep. XYIII. v. 69.: A Veneris facie non est 

prior iilla Tuaque; Tib. IV, 13.; Tu milii sola places, nec 

jam Te praeter in urbe Formosa est oculis nlla puella meis. 

Cat. 86, 5. 6.: Lesbia formosa est, quae cum piilcherri- 

ma tota est (vgl. Ged. 2, 7.) Turn omnibus una omnes 

surripuit Veneres. 

Y. 8. iiber die Etym. dieses Wortes s. Saal- 

scliiilz Forscbungen, Kbnigsberg 1838. I, 92. — 

“^2072 iw bedeuten bier, wie auch scbon Kleuk., 

Veltb., Staudl., Rosenm. glauben, lauter unbestimmte und 

zwar grosse Zahlen, etwa in der Reihefolge: Viel, sehr Yiel, 

iinzablig. — Fiir 60 ist dies klar aus Stellen wie Stiick 

7 (III.), 7., ferner aus Karama 92, 2. nnd Mezia 107, 2., 

woselbst es heisst: pu!”*! VO''n“i pntt) 

; ferner eben so in einem Sprucbe des ben 

Sira: Kb r^iibon “qb piT’ p^sba pn'vD; eiidlich 

aus der Analogie des Lateinischen, sexagiuta nnd sexcenti; 

fur die Zabl 80 aus unsrer Stelle scbon deshalb, weil fiir 60 

an derselben dieser Sinn feststebt; aber auch aus Koh. 11, 2. 

(vgl. Knob. Komm. z. d. St.), woselbst namlich S bei einer 

geringern unbestimmten Zabl stebt und woraus sich fiir eine 

bbbere Zabl auf den Gebrauch yon 80 in demselben Sinne 

scbliessen lasst. — Noch kommeu z. B. die Zahlen 10 (vgl. 

Landau Geist und Sprache der Hebr. S. 9. 10. u. 7.; Hesiod. 

Erg. 794. 770. 805.; Virg. Georg. 1, 284.), ferner 100 und 

1000, ja sogar 300 (Tib. Elegg. I, 4, 69.; Hor. Garm. 

Ill, 4, 79.) in unbestimmtem Sinne Yor. — nar?; Es giebt, 
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Ygl. Stuck 19 (VIII.), 19. UeLer das Masc. statt Fem. 

s. Einl. §. 12. iind Gesen. Gr. 214, 5. 

V. 9. N'n nnx Keine so schon, wie sie; — "’nSDn Tisi' 

(s. Stiick 9 (V.), 2.) ist Appos. zu dem Siibj. 

Dass sie ilirer Matter einziges Kind ist, soli die deshalb um 

so grossere Sorgfall in der Pflege iind Erziehung, also ilire 

desto grossere Vollkommenlieit andeuten. — \gl. 

1 Mos. 30, 13. — Dass iibrigens irnser Epigr. ein genii- 

gendes Ganze enthalte, ist nach dem Gesagten klar, wie 

denn auch nnser Diaskeiiast (s. die Einl.), Herd., Hnfn., Bey., 

de W., Rosenm. wenigstens mit 9. eiueu Schliiss machen. 

Achtzehntes Stiick. 

Cap. VIII, 11. 12.: Sonde rbarer Unterscliied zwi- 
sclien zwei Weinbergen. 

Eine Geninhlin Salomo's spricht zu Lctzterm: 

VIII, 11. Salomo hat einen Weinberg 

In Baal Hammon. 

Er gab diesen Weinberg den Wachterii, 

Auf dass ihm Jegliclier brachte 

Taiisend Seckel fiir seine Friicht. — 

12. Meinen Weinberg, der mir gehbrt, 

Und den ich selber bewache, 

Von diesem nimmst Du, Salomo! 

Die Tausend, ich aber — zwei Hundert — 

Den Lohn fiir die Whcliter der Frucht. — 

Der Sinn dieser beiden schwierigen Verse ergiebt sich 

aus Folgendem. Eine Geraahlin Salomo’s (tiber diesen als 

Liebeshelden s. 8tes und 12tes Stiick) spricht zu Letzterem 

Yon der sonderbaren Verschiedeiiheit seines ilim zu Baal 

Hammon gehorigen natiirlichen Weinberges in Vergleich zu 

• dem allegorischen ihrer Reize, ygl. 5tes Stiick. Ij Den na- 

tiirlichen Weinberg anlangend, so hat Salomo denselben 
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Wilcliterii ubergel)en, wie nhnlich die Towara-Araber des 

Petraischen Aiabieus nach Biirckb. Reiss, iu Syr. II, 957. 

ihre grossen Dattelpflanzungeu im Wady Feyran Lenten yom 

Stanime der Dscbebalaye znr Verpflegnng (also anch znr Be- 

wachung) iibergebeii nnd ibnen dafur eiii Drittel der Eriidte 

zuin Entgelt uberlassen; eiii Verluiltniss, das anch "vou Anirlk. 

bei Arnold \v. G — 9. aiigedentet zii sein sclieint, vgl. anch 

Schnlt. monn. arab. p. 67. t. 3. Jener Salomonische Wein¬ 

berg mill briiigt also dem Besitzer (wegeii v. 12. s. n.) so 

\iele Tansend Seckel, als Wachter iiber ihn gesetzt sind, 

nnd ausserdeni iioch 200 (66 Thlr. 16 Gr.) Lohn oder Ent- 

schadignug fiir die Wachter. 2) Dies anf den allegorischen 

Weinberg des Weibes angewandt, vgl. 5tes StUck v. 10. nnd 

lOtes V. 11., so ist der Weinberg, der Boden, — der schone 

Kbrper des Letztercn, ihre Schbnheiten nnd Reize sind die 

Weinstbcke darauf. Endlich den Ertrag anlaiigeiid, so be- 

steht derselbe ebenfalls, wie bei dem Salomonischen Wein- 

berge, aus zwei Stricken, namlich erstens ans dem Geiiusse 

ihrer Reize, welcher den Tansenden reinen Gewinns von je- 

nem entspricht, nnd zweitens ans noch Etwas, welches den 

200 Seckeln Wachterlohiies congruent sein muss. Darnnter 

aber verstehen wir die nach der Miscliiia (s. Salvador Mo- 

saische Institutionen II, 265. deutsche Uebers.) bei den He- 

braern iibliclie nnd ebenfalls ans 200 Silberstiicken beste- 

heiide Ansstener; eine Snmme (vielleicht term, tecliii.), welche 

Jeder seiiiera Weibe sogleich nach der Vermahlniig znsichern 

sollte, s. a. a. 0. S. 263., gleichsam als Entschadignug da¬ 

fur, dass sie ibm ihre Schbnheit nnd Tiigend (vgl. v. 12.) 

Preis gab; nnd welche fiir alle Weiber ohne Ansnahme die- 

selbe sein rausste, nt omnium aeqna sit conditio nec nlla 

magis se qiiam alias dotatam fnisse jactare queat, s. Mischna 

III. p. 230., obwohl die freiwillige Zulage unter dem Na- 

men Geschenk iiicht verboten war. — In unserm Epigr. 

nennt dann das Weib jene Ausstenersnmme von 200 Seckeln 

sehr lieblich nnd treifend ihren Wachterlohn, well, wenn sie 

ihre Kenschheit nnd dnrch sie bewahrte Schbnheit nicht nn- 

befleckt zu erhalten gesucht hatte, sie anch nicht vermiihlt 

worden ware (man deuke an die in dieser Riicksicht so 
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strenge Fordeniiig der Orientalisclien Sitte), so dass also die 

Aussteiier a!s notlivveiulig dnrch die bcv/aclite Tiigend be- 

dingt, in der Tliat schr treffend als Wachterlolin fiir diese 

Miihwaltnng angeseheu werden konnte. So ergiebt sich nnn 

eudlicli 3) als Pointe misers Epigramrns folgender merk- 

wiirdiger Widersprnch in der Beschaffenheit des Salomonisclieu 

Weinberges iiiid des allegorischen des Weibes aufznzeigen: 

Namlicli Dein Weinberg, o Salomo, bringt Dir jahrlicli Tan- 

sende von Seckeln an reinem Ge>Yinn mid ausserdem das 

Nuthige an Wiichterlolin. Audi mein Weinberg bringt >vohl 

nodi Grosseres an reinem Gewinn und ebeufalls das Notliige 

fiir die Miilie der Bewadiiing — die Aussteuer. Aber son- 

derbar, wahrend Du bei Deinera Weinberge den eigentlidien 

reinen Gewinn, die Tausende Seckel, einsteckst mid die 

iibrigen 200 Seckel den Waditern giebst, muss idi im Ge- 

gentlieil bei meineni Weinberge den eigentlichen Gewinn (die 

Tausende) weggeben (denn Du uiramst ilin); dagegen wieder, 

was Du weggiebst, namlicli die 200 Seckel Wilchterlohii, 

liir midi nehmeu — ziigleich dieseu einzigen unbedeutenden 

Nutzen \on meiner gauzen reichen Besitzmig. — Gewiss ein 

echt epigrammatisclier Gedanke, der aucli, wie die Torher- 

geliende Auseinandersetzung zeigt, eiuen dentlich Tollstan- 

digen und geniigendeii Inlialt gewiihrt; der aber audi zu- 

glcicli von keinem friiliern Interpreten erkannt wurde (jedocli 

alinlicli bei Salvador a. a. 0.), indem unsre Verse Tlieils 

von Allen mit Stiicken des vorhergelienilen Textes verbiin- 

den, Tlieils bald im Wortverstande von zwei wirklichen 

Weiiibergen, bald moralisch aufgefasst warden, wie dass eiu 

Madclien seine Unsdiuld selbst schutzen musse (Standi., Ew.), 

Oder sein 'Vermogen solle man selber verwalten (Rosenm.) 

u. s. w. Die Abfassungszeit unsers Epigramrns muss ziem- 

lich spat, etwa gegen das Exil fallen, sclion weil die oben 

besprodiene gesetzmassige Aussteuer nidit friiher sdieint Sitte 

gewesen zu sein. Audi sdieint uns der Umstand, dass der 

Dichter geflissentlidi den in einer naturlidien Sache sdiein- 

bar liegenden Widerspruch zum Gegenstande seines Gediclit- 

chens gemacht hat, auf eine spate Abfassuiig zu deiiten, so- 

feru dergleicheii soiist wolil niclit grade im A. T. vorkommt. 
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sich aber dieser Hang, das scheinbar Widersprechende an 

den Dingen mit Witz und Scharfsinn aufziisuchen, im Thalmud 

und vorziiglich haufig in der Arab. Bildersprache kund giebt. 

V. 11. bier Pras. Salomo hat — gegen viele an- 

dere Interprr. byn mit Ges. Thes., Rosenm. Scholl, 

z. d. St. wegen Judith 8, 3. die Stadt in Samaria. Will- 

kiirlich versteht Ew. das 'jTttn im Stamme Ascher. — 

ut feraiit s. Ged. 10 (IV.), 16. 

V. 12. Dieser Vers enthalt, wie wir oben sahen, die 

Anwendung des allegorischen Weinberges auf den wirklichen. 

Demnachst entspricht das Iste Gl. darin; ■'Dcb dem 

2ten aus v. 11., namlich den Worten: DnDr. ni< ]n3, 

so dass also miser Gl. in v. 12. nun den Sinn hahen muss: 

Mein Weinberg dagegen (•’bu) vgl. 5tes Ged. v. 6.), den 

ich selber bewache •':sb. — Ferner entspricht das 2te Gl. 

in V. 12. r.Jjbu) ^b t]bi<n dem 3ten Gl. aus v. 11.: Dass Jeg- 

licher 1000 Seckel fiir die Frucht ablieferte; so dass also 

das ribxn in t. 12. als durchaus kougruent den mehren 

Tausenden in v. 11. ebenfalls bier mehre Tausende, genauer: 

Jeue Tausende — bedeuten muss. Wenn dann freilicli >]bN 

sonst nicht im A. T. die kollektive Bed.: Tausende fiir sich 

allein hat, so steht dieselbe dennoch nach dem Gesagten an 

unsrer Stelle fest; wie denn z. B. das Wort auch im Aeth. 

mjrias heisst und ein Uebergang zu dieser Bed. darin liegt, 

dass der Hebr. sagen kann, sowohl z. B. !:]bi< mm Ez. 

45, 1., als auch a''sbi< mm 2 Sam. 18, 3. Die grammat. 

Verbind. dieser beiden Glieder iu v. 12. ist dann: Den Wein¬ 

berg, den ich, als den meinigen ('bia), selber bewache 

(••aDb) — in Bezug auf diesen (s. Ges. Lehrg. 723.) nimmst 

Du die Tausende. Das 3te Gl. dieses Verses lautet: Die 

Zweihundert an Lohn aber bekoramen die Wdchter seiner 

Frucht, d. i. iu Verbindmig mit den beiden vorhergehenden 

Gliedern: Was meinen Weinberg anlangt: so nimmst Du die 

Tausende, die Waditer aber, d. i. ich, die ich zugleich die 

Wachterin und Besitzerin bin, bekomme nur die Zweihundert 

Wachterlohn. — In Riicksicht auf dies 3te Gl. entspricht 

nun aber keines demselben iu v. 11., ist aber leicht aus dem 

3ten Gl. unsers Verses dahin zn erganzen: (Dass dieWachter 

15 
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dir je 1000 Seckel brachten,) 200 aber fiir sicli behielteii, 

als Lohn der Bewachung. Und zwar dies schon dariira, weil 

die Wacliter in v. 11. deutlich iiicht bloss mit deneii in v. 12. 

yergleichsweise ideiitisch sind, sondern sich auch die Spre- 

cherin deutlich mit ilinen parallelisirt, indem sie den fiir 

jene dort iiothwcndig gesetzten Plural auch auf sich anwen- 

det und sich unter der Mehrheit jener Waditer Terstebt. So 

dass also der unserm 3ten Gl. eiitsprechende Gedanke, als 

deutlich im Zusammenhange liegend, sich leiclit aus diesem 

fiir V. 11. erganzt. welches die Masorr. ohnc den 

Artikel sprechen, muss nach dem Gesagten mit demsclben 

gelesen werden, weil das Wort auf denselben Gegenstand in 

V. 11. hindentet. 

Neunzehntes Stiick. 

Cap. YIII, 8—10.: Unschuld muss sich selbst 

s c h ii t z e n. 

Erster Bruder: 

V. 8. Noch klein ist die Schwester, 

Und hat noch nicht Briiste; — 

Doch wie schiitzen wir sie, 

Weim man einst urn sie wirbt? 

Zweiter Bruder: 

9. Ja, war’ sie ’ne Mauer, 

Wir bauten darauf 

Wohl silberne Zinnen. 

Drifter Bruder: 

Und war’ sie ’ne Thiir, 

Wir hefteten an 

Eine Cederntafel. — 

Die Schwester: 

10. 0 ich bin eine Mauer; — 

Und es werden die Briiste 
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Eure Tliiirm’ einst ersetzen; —r 

Danii wird er erkennen 

(der jedesmalige Bewerber) 

Dass icii Frieden erzwinge. 

Melire Bruder vv. 8. 9. in Verlegeulieit, wie sie einst 

die Unscliuld ihrer jetzt uocli unerwaclisenen Schwester,_ 

spater, wenn sie mannbar gewordeii (wenn sie Briiste be- 

komnien babe) und man sicli urn sie bewerben wiirde, Tor 

deni Andrange der Liebliaber schiitzen sollen (denn bekannt- 

lich baben die Bruder im Orient bei der Verbeiratbung ibrer 

Scbwestern ein bedeutendes Wort mitznreden, 1 Mos. 34, 5 ff. • ' 

2 Sam. 13, 20 ff.; Rosenm. Morgenl. 1, 74. ii. 119.; Bob- 

len Genes. S. 249.; Bauer Arcliaol. Ausg. v. Rosenm. §. 205.): 

qiuilen sicb mit Weiins und Ahers, obiie einen Ausweg zu 

wisseu. — Wobei wir, abnlicb wie in Stiick 8., je einen 

ueueii Gedauken (und das wohl das Natiirlicbste) einera an- 

derii Bruder in den Mnnd legeii. — Dann antwortet ihnen 

das gegenwartige Madcbeii, dass sicb die guten Bruder mit 

dergleicben Grillen iiicbt unniitz plagen mocbteu, weil sie 

sicb alsdann scbon obiie das Zutbun der Briider Rube und 

Sicberbeit zu yerscbaffen wisseu wiirde. So meinen auch 

andere Dicbter, dass ein Madcben nur allein ibre Tugend 

bescbiitzeu koniie, z. B. Prop. II, 6, 39.: Nam nibil invitae 

tristis custodia prodest; — Quam peccare pudet, Cyntbia, 

tuta sat est. — Ferner Ovid. Amor. Ill, 4, 1.: Dure vir, 

imposito tenerae custode puellae, — Nil agis, ingenio quaeque 

tuenda suo, und v. 6.: Nec ciistodiri, ui yelit, ilia potest. _ 

You selbsl leucbtet die Vollstiindigkeit dieses Stiickes ein; 

wie denn desbalb aucb scbon Herd., Kleuk., Rebenst. ricbtig 

■VY. 8—10. zusammenrecbnen, und Pauli, wenigstens mit 

V. 10. iiicl. scbliesst, wabreud freilicb Hufn., Bey., Stbudl., 

Ddp., de W. unricbtig nocb das Folgeude bis y. 12., Dbderl., 

Veltb., Rosenm. bis zu Ende des Bucbes hinzu iiebmen. — 

Uebrigeus diirfte unser Epigr. wobl zu den alterii Stiicken 

unsrer Blumenlese gezablt werden miissen. 

Y. 8. nrjp bier; Jung, Jud.‘ 15, 2. — werben 

urn ein Madcben, wie ebenfalls sowobl reden als ‘ 

werben, letzteres z. B. bei Hariri in Sac. Chr. III. p. *11 1.15. 

15* 
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lieisst. — Das Pass, in dem Sinne: Man. — Bekanntlich 

werden im Oriente (vgl. Harm. Beobb. II, 312.) die Madchen 

sehr friih mannbar und heirathen sclioii \on 10,13 Oder 15 Jah- 

ren. Eine alinliche Stelle s. in Hammer’s Perlenscliii. S. 125. 

V. 9. — QN: Ware unsre Schwester eine Mauer, 

so wiirdeii wir zum Schutze dieser Mauer Brustweliren 

daraufsetzen. — Dies offenbar (ygl. t. 10.) das module und 

teraporelle Verbaltniss beider Satze, wie im 13ten und 14ten 

Stuck TV. 1. u. 7. — rT'by sc. nNtn ri^inn by. — 

ist sclion wegen des ihm parallelen mbi:03 in v. 10. durcli: 

Zinnen oder Mauerthiiime (vgl. Ez. 46, 33. und Fab. Arch. 

S. 164. und §. 93.) zu erklaren. Was dann das Bild an- 

langt, so ist die bei den Orient. Dichtern so baufige Yer- 

gleichuug (befestigter, nie eroberter) Stadte mit (unbefleck- 

ten) Jungfrauen bekannt genug; — bier freilich umgekehrt! 

Enter vielen andern Stellen vgl. folgende besonders zu un- 

serm Verse passende aus Vit. Tim. ed. Manger I. p. 238.: 

„Sie (namlich die Veste Sirjan) glich einer Jungfrau, vvelche 

nicht offnete iliren Freiern die Tbiir; sprode, — deren 

Bewerber nie das Jawort erlangte.“ — nb^ DNi: Und ware 

sie eine Thiir, — so wiirden wir daranheften 

eine alles Bose (als Amulet) abwehrende Cederntafel. Denn 

oifenbar und dem Zusammenliange am Angemessensten sind 

die Konss. *nS3 gegen das Masoretliische von “iiis ab- 

zuleiteii (vgl. Gesen. Lehrgeb. S. 364.) und alsdann 

zu vokalisiren. Diese Radix heisst aber: Zusammenschnuren, 

gestaltet sich also in Verbindung mit by und der Thiir zu 

einem Anheften der Cederntafel an die Thiir. Alsdann be- 

zieht sich der Satz auf jene alterthiimliche und jetzige Sitte, 

nach welcher der fromme Aberglaube im Orient Tafeln, mit 

Sentenzen und Formeln beschrieben, zum Schutz vor bosen 

Damonen an Thiir und Hans heftete, z. B. Deut. 6,9.; 1001 

Nacht Bd. 4, 127. 153.; Fab. Arch. S. 429.; was selbst 

durch das diayQdipa)/.iEv {enl ti)v aavida) der LXX. uiid 

die Uebers. der Vulg. angedentet zu werden scheint. PjDD, 

Silber und Cedernholz sind kostbare Stoffe, hier angewandt, 

weil man kostbare Dinge auch durch angemessen kostbare 

Mittel zu verwahren pflegt. 
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V. 10. nain •’3N: Icli Mu in der Tliat eine Maiier. 

So, weil im Anfange des Satzes stelit, uiid dadurch der 

Nachdruck aiif das wirkliche und in der That statt findende 

Dasein (vgl. Stuck 17. w. 8. 9.) des Pradikates Maner fiir 

das Madclien gelegt wild; — ein Urastand tibrigens, durch 

welchen nnsre Auffassniig von v. 9.: Ware sie eine Mauer, 

so wiirden wir ii. s. w., deutlich bestatigt wird. — •'niDi 

(Ich bin wirklich eine Maner); jene Thtirme aber, 

welche ihr Briider zur Zeit der Werbiiiig zum Schutze auf 

jeiie setzen wolltet, werden meine unterdess gewachsenen Briiste 

seiu. (Eine empfindliche Riickdeutung iiud Aiifnalime des von 

dem zweiten Bruder in v. 9. angewandten Bildes.) Deutlich 

iibrigens liegt miser Satz in der Ziikunft, wie ira Gegen- 

theile in Stiick 9, 2. und 16, 10. — Danu 

(d. i. zur Zeit der Werbung) werde ich sein (natiirlich!) 

in den Aiigen des jedesmaligen Bewerbers (denn so 

ist oifenbar das Suff. zu fassen), d. i.: Er wird erkenneii, 

dass ich bin dibu) nidVJD: Wie Eine, die den Frieden 

herausbringt sc. ans der belagerten Veste, d. i. also mit 

Beibehaltiing und Fortfiihrung des vom zweiten Bruder ge- 

brauchten Bildes: Wie Eine, die, indem sie einen Ausfall 

aus der Festung macht, den Feind zwingen wird, sich fried- 

lich und ruhig zu verhalten, von der Besturmuiig abzulassen. 

Wobei wir also riNiJia als Hif. von ableiten, namlich 

rjSf’iSTO = riNSid = vgl. das jJLm*]! bei Borda 

Busir. V. 105. — Von andern Interprr. finden — die Auf- 

fassung unsers Stiicks im Ganzen anlangend — Einige eine 

alinliche Tendenz darin, als wir; Andere ganz andere Mo¬ 

tive, z. B. Abwehrnng des bbsen Rufes von der Scliwester 

(Chald.), Oder Verheissimg, sie recht sclibn zu schmticken 

(Dbderl.), oder wie die Bruder bei der Verheiratluing der 

Schwester den moglichst grbssten Profit machen kbnnten 

(Dbp.) u. s. w. u. s. w. Das Einzelne betreffend, so sielit 

Nieniand das Riclitige, indem man Theils die Modalverlialt- 

iiisse in vv. 9. u. 10., Theils die Bilder in v. 9. ganzlich 

inissvevsteht. Einige Erklarer (Kleiik., Hufn.) gestehen offeuj 

unsre Stelle nicht zu verstehen. 
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Zwanzigstes Stiick. 

Cap. II, 15.: Fragment aiis einem Trinklietle. 

Falit uiis die Fiichse, 

Die juiigeii Fiichse; — 

Die Verderber der Weinberge, 

Uiisrer bliihenden Weinberge! 

Wir halten diesen Vers fiir ein Brnchstiiclc aus einem 

Trinkliede, ygl. Jes. 5, 12. Einen Instigen Zecher'musste 

es am Meisten verdriessen, die Weinstocke, dieses nacli sei- 

nem Geschmacke edelste aller Gewachse, ron nnverniinfligen 

Thieren Tervyiistet und sicli dadurch Abbruch gethan zii se- 

heii. Weniger treffend halten z. B. Herd, niid nach ihm 

Dop. das Stuck fiir ein Fragment aus einem Winzerliede. 

Dass dasselbe iibrigens nicht in das 3te Ged., 'vvoselbst es 

sich jetzt findet, passt, lehrt der oberilachlichste Blick, 

s. iiberdies den eiiieii Anfangsgrund in der Eiul. §. 6. Eben 

so deutlich zeigt sich, dass es auch zu keinem andern Stiicke 

nnsrer Samralung gehoren kbnne. 

t]''byTy:) hier gegen Boch. Hieroz., Hnfn. Repert. 10, 

246.; Fab. Arch. S. 139. schon yvegen des Beisatzes: Ver¬ 

derber der Weinberge — nicht Schakale, sondern Fiichse, 

welche sich nach Hasselquist itin. p. 342. selir hhufig in Pa- 

Ihstina finden und bekanntlich den Weinstocken selir gefahr- 

lich sind, nach Kazwini bei Hezel Arab. Gr. p. 31. 

Theocr. Idyll. 5, 115. und den 

anderii Stellen bei Boch.; ferner nach Hasselq. bei Raum. 

Pal. S. 87. und Rosenm. Scholl, z. d. St. — ‘ia'''K8D 

nach dem zii Ged. 3, 13. Gesagten gegen de W., Ew., 

Rosenm. u. A. nicht: Unsre Weinberge bliihen, sondern: Unsre 

bliihenden Weinberge, was hier schon der Parall. zeigt, weil, 

so wie in den beiden ersten Gliedern Fiichse und: Junge 

FUchse korrespondiren, hier Weinberge und: Bliihen de 

Weinberge einander entsprechen. 
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iiber die Bescliaffeiiheit der alten Uebersetzer *). 

E^ie genaue Vergleicliiing der alten Uebersetzungen 

des H. L. ergiebt folgendes Resiiltat. In Rucksiclit auf 

wbrtliclies Wiedergeben des Originals ist der Syrer 

dnrchaus der selbstUndigste und genaneste; den zweiten Grad 

in der Genauigkeit belianpten die LXX.; endlicli folgt die 

Yulgata. Der Araber und Aethiopier iibersetzen bekamitlich 

nach den LXX. und unterscheiden sich so Ton einander, dass 

sich der Letztere ziemlich sclavisch an sein Vorbild bait, 

der Erstere dagegen allerhand wortreiche und altkiuge Sei- 

teu- und Querspriinge macht. Riicksichtlich der Sack¬ 

er kliirung yerrath der einzige Syrer ein bedaclitsanies Le- 

seii der Texteskonsonanten, so wie er denn aiich am Hdufig- 

sten mit den Ansichten der Masoretli. Auffassung iiberein- 

stimmt; dann folgt die Yulgata; am sclilechtesten raacheii die 

LXX. Hire Sadie. — Es kommt uns hier aber am Meisteu 

darauf an, zu beobacliten, wie sich jede einzelne Ueber- 

setzung riicksichtlich ihrer Gewissenhaftigkeit bei Uebertra- 

gung der \ielen gleiclilautenden Stellen des H. L. gewisser 

Maassen zii sich selbst yerhalt. Denn yorziiglich aus dera 

Grade, in welcliem die Uebertragung iibereinstimmender Stel¬ 

len des Textes kongruent, oder nur gleich, oder yerschieden 

lautet, wil’d sich der beste Schluss auf die Gewissenhaftigkeit 

des jedesmaligen Dolraetschers machen lassen; eine Sadie, 

die urn so interessanter ist, als das A. T. sonst nur noch 

*) Die Arahische, Syrisclie und Clialdaisclie Uebersetzung 

ist nacli der Engliscken Polyglotte vergiichen worden ; die Aethib- 

pische nach eben derselhen iind vorzugsweise nach Ludolfs Aus- 

gabe des H. L. ad Psalinos, 
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einige unbedeutende Gelegenheit bietet, einen Uebersetzer 

auf diese Weise gleiclisam mil sich selbst zu konfrontiren. — 

Der Chaldaer als Paraplivast gehort zwar weniger hierlier, 

ist aber denuocli niclit aiisser Acht gelassen worden. 

Ei’stes Stiick, Cap. I,.9 — II, 7. 

Y. 10. Alle alte Ueberss. ansser dem Syr., 

welcher, obwohl selir frei, dock dem Ziisammenhange aiige- 

messener dies Wort diircli in cincinnis erklart, 

linden in demselben jenes aiidre gleichlautende Wort, wel¬ 

ches Turteltaube bedeutet, wobei'sie aber, wahrscheinlich 

aus II, 12., suppliren sicnt genae tiirturis; inkonsequent da- 

her yerstehen LXX. iind Vnlg. iinter demselben Worte in 

Y. 11. oi-touo^iaTa and murenulas; der Syrer dagegen ist 

konsequent. 

II, 4. Yokalisiren LXX. als Impert. Plur. dg- 

ayaysxe fis, wahrscheinlich durch dazii aufgefordert, 

welches sie als Impert. betrachten: in ifie; so auch 

Sym. and Syr. Riclitig and in Uebereinstimmung mit den 

Masorr. hat Vulg.; Introduxit, wahrend sie wieder als 

Verb, nimmt: Ordinayit. 

II, 0. und VIII, 3. Die LXX. and Arb. haben an bei- 

den Stellen die Ordniing der Textesworte. Der Aeth. da¬ 

gegen setzt an beiden Stellen fiir die Linke die Rechte nnd 

umgekehrt. Vulg. und Syr. haben beide Male gleich; der 

Chaldaer paraphrasirt jedes Mai yerschieden. 

y. 7.; Ill, 5. und VIII, 4. Merkwiirdige Inkonsequen- 

zen lassen sich die alien Uebersetzer an diesen 3 gleichlau- 

tenden Stellen zu Schuldeu kommen. — Sehr misslungen 

ist zuerst die Uebers. des Schwnres bei den LXX. Sie ha¬ 

ben namlich: ^Ev dvvd^eai xal loyvoeoi zov ccyQov, schei- 

iien das gleich nT'niT Gaselle mit Heeresmacht 

yerwechselt und alsdann die Konss. als Plur. yon 

Kraft Ps. 88, 5. angesehen zu haben. Ziemlich worllich 

eben so haben sie in III, 5. und bis auf die Weglassung you 

dvvaf-isai auch VIII, 4. Nun hat aber der Aeth. an alien 

drei Stellen die yollstandigen Worte, welche die LXX. das 

ersle Mai geben; und zwar iiberall bis auf’s Einzelnste unter 
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einander iibereinstimmend. Ingleichen bis auf einzelne nach 

seiner freiern Manier geiinderte Kleinigkeiten auch der Ara- 

ber. Folglich ist die Weglassnng des dvvd/.t€Gi bei den 

LXX. in VIII, 4. nach den meisten Aiisgaben gradezu fiir 

fehlerhaft zu halten. — Der Chald. yersteht niNn:!: und 

wie die LXX.; die letzten HiUften von II, 7. nnd 

III, 5. paraphrasirt er ganz gleich, dagegen hat er in VIII, 4. 

Alles anders. Aquil. nnd Sym. verstehen richtig die Gasel- 

len, so anch der Syr. und Vulg. — Merkwiirdig aber ist, 

dass die Vulg. in VIII, 4., obwohl sie II, 7. und III, 5. 

Alles vollstandig hat, den Schwur bei den Gasellen ganz 

weglasst, und dass ihr der Syr. insofern folgt, als er in 

VIII, 4. die Gasellen ebenfalls nicht hat. Endlich setzt der 

Aetli. fiir den Plur. idv iyeiQrjTe an alien den drei Stellen 

den Singular. 

Zweites Stiick, Cap. IV, 1 — 7. und VI, 5 — 7. 

V. 1. LXX. hier ccnExaXvcpd^rjGav y dagegen in 

VI, 4. av€q)avi]Gav; Arab, hier: , in VI, 4. 

der Aeth. hat merkwiirdiger Weise an beiden Stellen gleich, 

s. jedoch die Lesart eines Berliner Cod. zu 6, 4. bei Lu- 

dolf zu den Pss. Der Chald. giebt an beiden Stellen das- 

selbe; Viilg. endlich hat hier ascendiint, dagegen VI, 4. ap- 

paruerunt de Galaad. 

V. 2. uprr LXX. dyikai xsxaQfxivcov, so Aeth., 

Arab., Syr. Ohne aber die in 6, 6. dafiir sich findende 

Glosse zu berucksichtigen, geben diese vier Ueber- 

setzer hier dasselbe, als dort in VI, 6. Die Vulg. dagegen 

und der Chald. richten sich jedes Mai nach dem Texte. 

Sonst stimmen sie Alle an beiden Orten wOrtlich zusamnien. 

Nur der Arab, bindet sich, wie auch sonst, nicht streng an’s 

V\'^ort, sondern erlaubt sich kleine, den Sinn nicht treffende 

Veranderungen in VI, 6.', wie wenn er z. B. fiir bAcLo 
6 - - -iy 

setzt OcXx/i) 03 Oder statt LgJS ^ schreibt 

V. 3. Fiir die Worte von an haben LXX. und 

Aeth. hier und VI, 7. beide Male dasselbe; der Arab, allein 

f 



YOU alien Versioneii wiederliolt in VI, 7. alles dorl aus IV, 3. 

Fehlende, jedocli wiederuni freier noch hinznfiigend. 

Auch in den entsprechenden gleichen Worten beider Stellen 

bleibt er seinem iingebundenen Karakter treii, indem er bier 

iibersetzt: 
w w •• O 

dort dagegen: i3U:> —• 

Vulg. hat bier in 4, 3.: Sicut fragmen mali punici ita 

genae tnae absque eo, quod extrinsecus latet; dagegen in 

6,7.: Sicut cortex mali punici, ita genae tuae absque oc- 

cultis tuis. Syr. an beiden Stellen gleicli, nur in 4, 3.: 

dagegen in 6, 7: Der Cliald. deutet 4, 3. 

all ge me in auf eiiien Israelit. Konig, 6, 7. ira Bes un¬ 

der n auf die Hasmoniier, namentlicb auf den Yor Allen sich 

auszeicbnenden Matthatias 1 Makk. 2, 1. 

Y. 7. LXX. xat i^ioji^iog ovy. sotlv sv ooL‘ Aeth. da¬ 

gegen ganz wider seine Aengstlichkeit: Nec macula neque 

ejusmodi quidqiiam est in te. 

Drittes St tick, Cap. II, 8—17.; IV, 6. iind VIII, 13. 14. 

Y. 9. Merkwiirdiger Weise baben die LXX. bier 

noch den Zusatz; sni ra oqi] Yielleiclit, wie aucb 

Pauli, mutbmasst, aus y. 17. ihii beraufliolend, Ygl. Vulg. 

super montes Betlier. 

Y. 10. ■’ns'’ Die LXX. fiigen bier, wabrscbein- 

licli aus V, 2., woselbst stebl •'DDT' (xgl. Stuck 17 

(VII.), 9.), und w'egen y. 14. gegcnwartigen Stiicks, woselbst 

•’rijT', noch willkiihrlicb binzu: nsQiorsQCi f-iovso auch 

Vulg., welche aber columba zwisclieii die beiden Vokathe 

misers Textes setzt. Eben so babeii LXX. in y. 13., wo- 

gegen bier die Vulg. columba mea weglasst. Arab, und Aetb. 

baben beide Male, wie LXX. — Syr. und Chald. stimmen 

am Genauesten mit den jedesmaligen Textesworten iibereiu, 

mir dass Ersterer die Vokatiye in y. 13. urakebrt. 

Y. 16. iind VI, 3. Alle alte Ueberss. geben an beiden 

Stellen die in dem jedesmaligen Texte stehenden Worte. 
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Nur ist das Aeth. in der Engl. Polygl. korrnmpirt; jedocli 

•von Lud. ans einer Amsterd. Hdsclir. wiederhergestellt. 

V. 17. 3D—VIII, 14. n'in. In II, 17. 

Iiaben die LXX. wortlicli arcoGTQSipov 6i.iouad-j]TL, so auth 

Aeth. und Arab.; wortlich ancli Syr. und Viilg. Ebeii so 

driicken in YIII, 14. alle' Uebersetzer das rna ans; nur 

inerkwiirtliger Weise der Syr. nicht. Vgl. aber iiber diesen 

Umstand und einiges andere hierher Geliorige obeu den 

Kommeut. zum 2ten Stiick. 

V. 17. n:!!* und IV, 6. LXX., Arab., Aeth. 

driicken die beiden ersten mit den angegebeuen Worten be- 

giiiiienden Glieder bier und 4, 6. auf dieselbe Weise aus, 

nur dass der Aeth. fur xLV7]d^cooiv bier: dort: 

: der Arab, fiir das hier gesetzte wdrtliche 
" ' * " 

dort vvieder freier 

Sechstes Stiick, Cap. V, 8 — Cap. VI, 2. 

\. 8. LXX. wiederholen bei wQxioa aus Cap. 

II, 7. und III, 5. die Worte er Ta7g dwaf-ieat xal ev lalg 

loy^vOEOi Tov ayQov, tvorin ilinen der .4rab. und Aeth. folgen. 

Statt des Plur, iav sv^yrjTe hat aber der Aeth., wie schoii 

in II, 7. und III, 5., den Sing. — Statt xl ha- 

ben Aeth., Arab. ut), Vulg. gradezu die Konj. ut ge- 

setzt; wogegen es Syr. und Chald. ganz weglassen und, frei- 

lich zu gewaltsam, gradezu den Iinperat. setzen. 

V. 10. 1:1 :iT Dies geben die LXX. eitlelo%LGf.iivog, 

d. i. aus einer Sclilachtordnung gleichsam liervorleuchteiid, 

welches der Aeth. sehr ungeschickt in seiner zweiten von 

loysvio: In’s Kindbette kommen — entlelinten Bed. ninimt, 

wenn er iibersetzt: Sym., Aqnil., 

Syr. liaben wohl melir geratheii, wenn sie den Begriff: Aus- 

erwtihlt, der nicht einnial ganz passcnd ist, ausdriicken. 

V. 14. Die LXX. fassen das b''bji als Adj. zu T’T’, 

wenn sie iibersetzen: xoQsvzal xQVGai; so auch Aeth. und 

Vulg. toniatiles aureae. Nur der Syr. hat wiederum genauer 

der Arab, bezieht xqvgol willkiihrlich auf’s 

Folgende. — ©•'Djnn D"'Jtb73'?3 Die LXX. behaltea nsTilrjQOJ- 
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fiEvai y*)aQGig bei, welches der Aeth. freier diirch 

geschmiickt mit Tarsis giebt. Der Arab, hat das 

gauze Komma so iibersetzt; 

hat sich also aiis dem: Golden, als Fr^dikat zu den Handen, 

Tarsisgold geniacht. 
y P • • 

V. 16. d'’-;7:n73 iibersetzt der Syrerdnrch vj<TiQJ|l£)0 

vestes ejus optabiles; hat also unsre Texteskonss. 

nbST gelesen; denn auch 5 Mos. 22, 5. hat das 

■’2D die Bedeutnng des mannlichen Anzngs. Das ov%og 

adslq)id6g f.iov xat ouvog nlrjaiov (.lov giebt der Aeth. sehr 

sonderbar; Mein Brudersohn ist mein Geliebter; wobei er die 

Tbchter Jerusalem’s ganz weglasst. 

VI, 2. nujDn Die LXX. nnd Aeth. haben diese 

Worte eben so wie oben in y. 13.; dagegen hat der Arab. 

clort ^5"^, hier Ygl. Yelth. zu y. 13. my'nb 

D'tian LXX. nntinahetv iv yy^noig; dafiir giebt der Aeth. 

; d. i.: Zu sehen, wie es im Gar¬ 

ten stehe, Ygl. denselben bei StUck 16 (VI.), 11. Jedoch ist 

Yielleicht wegen der iin Aeth. gebriiuchlichen so Yollstandi- 

gen Gutturalverwechsclung gleichbedeutend mit 

POJfi- anzusehen in dem Sinne: Abzuweideu was im Gar¬ 

ten ist. 

Siebentes Stiick, Cap. VII, 1 — 7. 

Y. 1. nbnwD Der Aeth. giebt den Text der LXX. sehr frei, 

wie folgt: 

Ygl. Lud. ad Ps. z. d. W. p. 426.) 

t\‘^- ‘^/hnc : d. i. elwa: 

Was schaut ihr auf die Sularaith, welche herYortritt aus der 

Feme wie Heerschaaren. Der Syr. wiederliolt das r;n», 

wenn er ubersetzt-. ]Zo^ 

die LXX. und eine Griech. Uebers. ergiinzen tQxofievi]. 

Y. 2. •’p')72n LXX. Qvd-fiol iu]Qiov, welches der Aeth. 

einiger Maassen durch sein : der Arab, noch mehr 

durch j.ll2AjS (welcliem der Yulg. juncturae femorum 
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verwischt. Das oQf^uoxoi der LXX. giebt der Arab, durch 

•V. 5. 'mnn LXX. cog Xlf-ivai kv "Eoe^cov, Arab, 

ungenau s. jedoch Hufn. im Repert. 11, 147. — 

Arab, yerwechselt also nolvg mit nolLg. Syr., Vulg. liabeii 

iu d'D'n ein Nora. app. geselien. 

V. 6. LXX. ^aodsvg deds/nivog sv naqa- 

dqof^iaig, der Aeth. giebt dies sehr willkiihrlich iind iinver- 

standlich AUJ4: "iT-fUJ: A Lud. ad Ps. Viilg. 
lit purpura regis; so auch der Syr. — Der Arab, der Engl. 

Polygl. jjS, dagegen Hufn. a. a. 0. Die naqa- 

dqofial und canales sind sehr unyerstandlich. 

Y. 7. Ci-iiiDynd Syr. und Aquil. geben 10^:1 

d^vyuTEq Tqvrpuv, haben also die Texteskonss. (Di33>) na 

gelesen. — r.nMN eine Griech. Uebers. beim Orig. Rest nanM. 

Achtes Stiick, Cap. 3, 6 —11. 

V. 6. r7r2> riNT und VIII, 5. LXX. geben hier: 

Tig avTi] ava^aivovoa ano T-qg iqijfiov, eben so Aeth. 

und Arab. In VIII, 5. lassen dagegen die LXX. das ajio 

r. iq. aus, ebenso der Arab., dagegen hat der Aeth. es bei- 

behalten, vgl. Lud. Fiir das aber ausgelassene drco t. iq. 

haben die LXX. XeXEVxavd^LG(.iivr}, was aber nach v. 10. im 

6ten Stiick (V.) schmeckt. Der Syr. hat an beiden Stellen 

Gleiches; auch die Vulg.; nur die letztere statt hier per de- 

sertum dort de deserto mit dem merkwiirdigen Zusatze de- 

liciis affluens, worin sie eben so merkwiirdig mit dem Chald. 

iibereinstimmt, wenn dieser paraphrasirt: Et deliciis affluunt 

(Israelitae) propter miserationes domini. 

V. 10. aD'iW LXX. im^aaig, was der Aeth. sonder- 

barcr Weise durch der Arab, durch stra- 

gulum und der Syr. eben so durch giebt. Vulg. 

ascensus. — ism LXX. Xi&oarcjcorov giebt der Aeth. 

wieder gegen seine Natur 

O'jTC: ansgelegt mit Sapphirstein. Merkwiirdig dass der 
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Aral), ahnlich hat miissen andre 

Haiidschriften p]::") geliabt haben, well die Vulg. es diirch 

coustrarit iibersetzt. 

V. 11. Vulg. regeni Salomonem in diaderaate, sonder- 

barer Weise stimrat liiermit der Aeth. iiberein 

-nA-aA.A: 

Neantes Stuck, Cap. V, 2 — 7. and III, 1 — 4. 

V, 2. pDin Die LXX. ftigeii eigenmachtig zii psiT 

nocli eul zrjv ^vQav, was bei diesen sonst ini Ganzen angst- 

licli genauen Uebersetzern aiiffallend ist. — Das ipsxadwv 

vvxvog driicken aiicli der Aeth. and Syr. aus; dagegen hat 
> o ^ 

der Araber wieder freier so wie die Vulg. un- 
O ^ 

genau giittis noctium. Hat Hieroii. yielleicht die Stelle 

aus III, 1. mb’'b:2 (die Glosse zu V, 2.) im Sinue gehabt? 

V. 3. Der Aeth. der Engl. Polygl. gegen Lud. ad Psalm, 

und der Arab, erganzen beide gegen deu Text der LXX. 

\or der direkten Rede des Madchens ein 

V. 5. Die alten Ueberss. gehen bei diesem Verse wie¬ 

der sehr auseinauder. geben LXX. (Philo) an im- 

srer Steiie durch G(.ivQvav nli]Qi], was nach Kleuk. so Viel 

seiu soil, als: Saltes roll, also: die Beste; daher Aq. em- 

IsxTijv und Syin. nQcoxeiav- — wie hier iibersetzen es LXX. 

auch V, 13. Wahrscheinlich haben sie also in dem 

Siime: Ueberlaufen genommen. — Der Aeth. giebt hier in 

V, 5. wortlich wie die LXX., aber ohne Siun 

gefiillte, rolle Myrrhe; verstandiger dagegen 

V, 13. • Der Arab, weiss nicht, was er aus dem 

Griech. o(.LVQvav machen soli, dreht diese Worte da¬ 

her grade nm, und nimmt nun n?^T]Q7], freilich sehr ungenau 

als Prad. zu daxtuXoi, also tl. i. Finger 

roller Myrrhe; in V, 13. rerwirrt er den Text ron Neuem: 

labia ejus iy — Auch Syr. nnd Vulg. 

Sind inkonsequent. An unsrer Stelle hat der Erstere jjQlo 

s^J. bezieht also als Prad. und 3te Pers. Sing, zu 
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dagegen set^t er in V, 13. sehr willkiihrlicli die 

Narde hinzu 5-.*?rJO |5Ql£) Die Vulg. keiint zwar 

den Ansdrnck ^73, wenn sie iibersetzt hier niyrrlia pro- 

batissima iind V, 13. myrrha prinia. Wenn sie aber liiei* 

in Y, 5. das zura Folgendeii zielit und iibersetzt: pes- 

sulum ostii mei aperui dilecto meo, so hat sie die Konss. 

"b’j hbchst wahrscheinlich \erstandeu: Myrrhe, welche 

das Hbchste iibertrifft, also das etwa in dem Siime eines 

Nomens mit der Bed.: das Hochste genommen. 

V. 6. Icli sucbte ihn, und fand ilin nicht; rief ihn, er 

antwortete nicht. Die Vulg. lasst hier iinmer das SufF. der 

3ten Pers. Sing, imiibersetzt. 

Zehntes Stuck, Cap. IV, 10 — V, 1. 

V. 11. n'CL^n nD3. LXX. richtig: xrjQiov (acc,) aTio- 

OTa^ovGL xslIt] aov, wofUr der Aeth. mit Verkennung der 

gramm. Formen giebt: Von Deinen Lippen trieft Honig. 

Vulg. ebenfalls ungenau: FaYus destillans labia tua, hat 

also konstruirt: Honig, der abtriinfelt, sind Heine Lippen, 

und am Ende gar das n in mdd als Zeichen des Plur. Fern, 

angesehen. TT'‘y LXX y.al doj-tr) [(.Laxitov- dafiir 

hat sonderbarer Weise der Aeth. (wahrscheinlich aus Cap. 

VII, 8. (Stuck 11.): Der Geruch Deiner Nase ist Weihrauch- 

duft. — So haben wahrscheinlich auch die LXX. ge- 

lesen, weil der Arab, den Libanon iibersetzt. Richtig auch 

der Syr. und Chald.; letzterer odor aromatum Libani. Falsch 

aber verstehen Vulg. und Aeth. Weihrauch, woriiber s. zu 

V. 14. Hat Vulg. \ielleicht eine Lesart riDiab gehabt? Aeth. 

hat das Norn, propr. ^i^avog fiir das Gewadis statt des Ber- 

ges gehalten, weil li^avog Beides im Griech. bedeuten kann. 

V. 13. D"TnD Die LXX. verbinden wie die Masorr. 

das Pardes, hinter welchem nach dem Kommentar ein Kolon 

zu denken ist, durch Stat. constr. mit d’a?3"i, wenn sie iiber- 

setzen naQadeiGog qocov ; der Arab, lasst qowv ganz un- 

iibersetzt, wenn er giebt ^4.5 jO. — d'’^l'?3 “'“id LXX. (.lExa 

yaQTiov axQodQvcov, d. i. mit Frucht Yon Fruchtbaumen, so 

auch Y. .16.; Aeth. die Bedeutung you axQodQviov nicht wis- 

send: Cum fructn pomorura. Eben so Vulg. und Syr., was 
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auffallt. Arab, hat hier ganz iingenau ob- 

wohl er doch in v. 16. das a}<Q6dQvov genauer durch iCgTli 

wiedergiebt. Fiir xv7iQoi'(.i£Ta vaQdtov setzt er wiederum 

sehr frei ^ 

V. 14. ^“13 lasst der Arab., trotz deni es die LXX. 

richtig haben, ganz weg; eben so aiich gegen seine sonstige 

Gewissenhaftigkeit der Syr., letzterer wahrscheinlich, weil 

es im Texte eben erst, freilich im Plur. Dm: rorbergeht; 

richtig Vulg. und Ghald. r;333ib “'3t3> giebt Viilg. (s. ob. den 

Komm. zn t. 11.), wahrscheinlich durch rerleitet, mit 

dem Norn, propr. Libanus; dagegen folgen Vulg. und Syr. 

jedes Mai genau dem Texte. 

Elites Stiick, Cap. VII, 8 — 11. 

T. 9. IT'^ Bei dieser Stelle ist \on dem Aeth. 

der Engl. Polygl. zu bemerken, dass sein Text otfenbar kor- 

rumpirt ist; wenn er die Worte: Der Geruch Deiner Nase 

ist wie Weihrauchduft, doppelt setzt, trotz dem bei den LXX. 

Alles in Ordnung ist, rgl. Lud. ad Ps. z. d. St., welcher 

' fiir das in der Engl. Polygl. stehende : Weihrauch — 

richtig in einer Amsterd. Hdscht. das dem Griech. entspre- 

chende "pA fand. 

Y. 10. Y'"'“ I3'’3ia\ Das erste Hemistich geben 

LXX. noQevof-isvog dde^cpidcp (.lov, das im Ein- 

klange mit Sym., Syr., Vulg. durch eig evdvTrjra. Dieseu 

Zusatz lasst der Aeth. ganz weg; der Arab, iibersetzt sehr 

ungenau so, als stande dd€l(fiddg noQevofxsvdg und legt 

nach der Engl. Pol. die Worte dem Madchen in den Mund. 

Das zweite Hemistich geben LXX. \y.avov(.i£vog (Sym. nQog- 

'iid-if.isvog) xsiXeot (.lov xal odovoiv, haben also statt 

gelesen '’nDib, was, wenn tiberhaupt eine Aenderuug 

des Textes nothwendig ware, einen ganz ertraglichen Sinn 

geben wiirde. Ihnen folgt Aq. — Der Arab, hat wortlich 
» C 9 

wie LXX.; denn das der Engl. Polygl. ist wohl ohne 

Hamza zu lesen; der Aeth. setzt statt der Zahne (verbes- 

sernd) die Zunge. Vulg. und Syr. andern ebenfalls den 

Text; jedoch erstere zu eigenmachtig: (Vinum) dignum di- 
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lecto meo ad potandiira et dentibus illiiis ruminandura; der 

einzige Cliald. behixlt die Texteskonss. bei. Der Syr. eudlich 

nocli iibersetzt 2^“ diirch agitans, woriii ilira auch 

eiiiige neuere Exegeten folgen. 

V. 11. Unter den alien Ueberss. Iiat bier der Chald. 

allein richtig den oben im Komra. Ton iins aiigegebeiieii Ge- 

danken, weiin er sclireibt r!’'in73 d. i.: In niir ist das 

Verlangen (nach Gottes Gegenvvart). Die Andern geben alle 

den Degriff £7iiazQO(pt'], aber oliiie einen tropischeii Sinn 

anzunelimen; ebenso der Aeth. bei Lud. — Vulg. conversio, 

Syr. 

Zwblftes Stiick, Cap. I, 2 — 4. 

V. 2. Merkvviirdig ist, dass die LXX. iind Vulg. 

hclnfig im H. L. diese Konss. Briiste ausspreclien, ob- 

>volil doch die Bed. Liebe im A. T. niclit grade sellcn ist. 

T. 4. LXX. (Arab., Aetli.) Tokalisiren diese 

Konss. wie die Mass., denn sie iibersetzen evd^vrr^g, nelimen 

aber als Subj. zii 'jinnN'. Vulg,, Sym. uiid Chald. in 

demselben Siniie aber granimatiscli geuauer recti diligunt te, 

haben also wolil ausgesprocben. Syrer hat (comme- 

niorabimus) et plus quara rectos dilectionem tuam, spricht 

also D‘'T2’73 nnd nimmt innN wahrscbeinlicli fiir die in sei- 

ner Sprache so haufige Nominalform 

Vierzehntes Stiick, Cap. VIII, 5 — 7. 

Y. 5. wdivr^Gs Der Aeth. liisst nach der Lesart der 

Polygl. das zweite wdiv7]ae weg, doch wahrschein- 

lich nach Lud. durch falsche Lesart. 

V. 6. geben LXX. durch nriQvysg, so auch 

Aeth. nnd Arab., letzterer jedoch wieder selir frei. Der 

Syr. liisst wahrscheinlich das zweite aus. Fackeln er- 

klart eine griech. Uebers. 

Y. 7. Der Aeth. der Polygl. lasst auch hier wieder 

das nozaf-iol ov ovyyt'kvGovGLv avT7}v aus; jedoch nach Lud. 

wahrscheinlich wieder bloss durch die Ungenauigkeit der 

Engl. Ausgabe. hat der Arab, fiir auzi^v. 

16 
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Fuufzelintes Stiick, Cap. IV, 8. -f~ VI, 4. 5. 

V. 8. •’n.x Iiakeii die LXX. iind Vulg. •’nx geloseii. 

LXX. niarig; ob dieses iibrigens nach allegorisclier 

Auslegnng schmecke, ist schwer zu entscheiden. ■'"nm 

Weiin dies die Vnlg. durcli coronaberis iibersetzt, niid dies, 

wie Rosenm. ineint, durcli falsche Lesung (besser falsches 

Horen, Hartm, ling. Einl. S. 60.) von entstaiulen ist, 

lefzteres aber: „significatu doniinandi“ aufgefasst sei, so 

klingt dies, falls die Reraerk. Rosenmiiller’s richtig ist, aller- 

dings nach Allegoric. 

V. 9. p:“ LXX. iv f^ua iv&ai-iazi; Arab. 

Aelh. sehr frei durcli eine Bewegung vou Dir; 

Sjr. richtig ^ ; Aq. rathend nX6yaf.iog; eben so Vulg. 

lino crine, was Hufn. merkwiirdiger Weise billigt. 

VI, 4. LXX. als Appel, cog £vdoy.ia\ Aeth. 

freier der Arab. Iwii eben so 

als Appel. Aq., Syni., Syr,, Cliald. — Vulg. sieht das Wort 

sugar fiir ein Verb, an, wenn sie tibersetzt: suavis et de¬ 

cora. LXX. &ci[-i^ng, haben also wohl gelesen, 

so auch Cluild. In VI, 10. haben Beide dasselbe. Der 

Aeth. aber muss wohl eine Griech. Hdschr. vor sich gehabt 

. haben, woriu rT7:''N als Adj. betrachtet ivar, deiin er giebt 

das Part. Arab,, Syr., Vulg. geben an 

beiden Stellen Gleiches; nur der Aeth. hat VI, 10. das Xom. 

fiir das Part., was jedoch Lud. ilndert. — LXX. 

rstayf-iavai; Vulg. ut castrorum acies ordinata; Aeth. 

procurrcns sc. acies, vgl. Lud. ad Ps.; Arab. 

In VI, 10. haben LXX., Vulg., Arab., 

Chald. dasselbe wie bier; anders der Aeth. Auch Syr. hat 

hier , dort ]AGi:i5 . 

Scclizehntes Stiick, Cap. VI, 10—VII, 1. 

VI, 11. bnrn ■'UNI LXX. ungenau iv yervi]f.iaai too 

ysiudoQov; wbrtlich eben so der Aeth.— Der Arab, freier 

KXi ^ In Aramiiischer Bed., wie der Glossator 

(s. deii Komui.), fasseu es Sym., ein andrer Grieche, Vulg. 
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und Syr. — .-.n'lsr. Ueber LXX., Aetb. und Chald. 

ist schon obeii im Koniin. 2. d. St. gesprocbeii worden. — 

Der Arab, folgt hier und Stiick 4 (VII.), 13. jedes Mai ge- 

nau den LXX., nur bat er bier fiir i^ijvO-i^Gav al Qoal rich- 

tig tAs, dagegeii dort (wenn die Engl. Polygl. nicbt 

feblerbaft) ziemlich unverstandlicb i3Uil hat er etwa 

(>oa/ mit o()7] yerwecbselt? vgl. einen ahnlichen Fall im 

7ten Stuck (VII.), 5.; anders wiedernra giebt er das rjvd^rjasv 

6 HxmQiGjiog in II, 13. und II, 15. dnrch S>ji 

Viilg. bat bier ricbtig: Si flornisset \iuea et gemiuassent 

mala pnnica; dort ebenfalls dem Texte angeraessen, nur fiir 

das dortige: Si flornisset hier floruit, und fiir gemiuassent 

hier floruerunt. Der Syr. ist auch hier wiederum der ge- 

nauste, indem er sich in beiden Stellen streug an deni 

Text halt. 

Y. 12. •';r)72;u •’tSDi TiyT’ Mb LXX. und Aq. Terbinden 

•'C32 gegen die Mass, mit nur nehmen sie das Verb, 

als 3te Pers. Sing. Fern., wenn sie iibersetzen: ovic syvca 

1] 'ipvyji i-inv, el)en so Aeth. und wabrscbeinlich auch der 

Arab.^ (Beilaufig ist daber wegen des Aetb. die Konjektiir 

Veltluisens, dass LXX. eyvtov gelesen batten, falscb.) Die 

Konss. baben Vulg. und Sym. you abgeleitet, 

und licbmen dann Kal in dem Sinne Yon Hif. terruit. "^72^ 

LXX., Arab., Aeth. als Nam. propr. 

Siebzehntes Stiick, Cap.. VI, 8. 9. 

Y. 9. “*^3 LXX. ixXsiCTog, ebenso Arab, und Aetb. — 

Syr., Vulg., Cbald.: Rein; denn letzlerer sagt 

purae erant justitiae. 

Acbtzebntes Stiick, Cap. VIII, 11. 12. 

Y. 11. Die LXX. wbrtlieh genau; der Arab, etwas 

freier; der Aetb. fiigt binter Toig ttjqovgiv noch selbstandig 

binzn. — Salome geben Vulg. und Cbald. als 

appel.; ist fiir die erstere bieraus auf Allegorie zu schliessen? 

Fiir af-inelcov /iioi> ifiog evtoniov fiov bat der Aetb. bei Lud. 

bloss Art-. welcben Satz die Engl. Polygl. 

auslUsst. 



Zusatze iiiid Verbesseriingen. 
{Bet der Zahl tier Linicn ist die Seilenubersclirift mit eintjerechnet,') 

Auf S. 27 Lin. 4 von oben hinter: komnien — ist anznfiigen: So- 
(iann weil die oben von iins als selbstandig aufgeziihlten Tex- 
tesstiicke Tlieils (wie iin Koinin. ausfulirlicli wild dargetliaii 
werden) jedes eine organisclie uud in sich abgesclilossene Ge- 
(lankenreilie entlialten, Tlieils sowolil diircli iliren verschiede- 
nen, nnvereinbaren Irihalt, als aiicli hiinlig dnrcli gesonderte 
poetisclie Form von einander scliarf nnd deiitlicli getrennt wer¬ 
den. — Endlicli aiicli wegen seiner Siiracligestaltiing (s. §.12.) 
kann das H. L. kein Gauzes sein. Ware es niimlicli ein sol- 
cbes, so konnte es wegen der liistorischen Notiz in Cp. 6, 4. 
(Koinni. Nro. 15.) niir ini 9ten Jahrliundert gediclitet sein. 
Wenn dann aber niclit anneliinbar ware, dass dieses Ganze 
iniindlicli fortgepllanzt worden sei (§. 12.) nnd dadnrcli seine 
arainaisclie Farbung erlialten liiitte, sondern vielmelir am Pas- 
sendsteri an eine von vornlierein scliriltliclie Abfassung gedaclit 
werden miisste; so bliebe nun der spracliliclie Karakter als 
eine Krscheinung jener friiliern Zeit, namentlicli in Vergleicli 
mit den iibrigen schriftstellerisclien Produkten aus derselben 
nnd in Riicksiclit ant' das unten in §. 12. Auseinandergesetzte 
nnerklarlicb. So dass also das II. L. aus diesen innern Griin- 
den kein Ganzes sein kann. 

S. 73 letzte Lin. liinler Hos. 3, 1.: Fliob 16, 22. 
S. 139 hinter Anacreon: Vgl auch die Besclireibung bei Gottfried 

von Strassbnig in: Tristan und Isolde, Ausg. von v. d. Hagen 
S. 48. V. 3329 If. 

S. 139 L. 29 hinter: zusammenbitten: oder noch einfacher: Wir wol- 
len ilm in Deiner Gesellschaft aiilsnchen (sc. um ihn mit Dir 
zu versbhnen). , , 

S, 158 L. 7 hinter: Liebesbeweis: Eben so heisst auch bei 
Koseg. Chr. Arab. p. 11. 1. ult.: ,,Ein Angebinde der Freund- 
schaft zwischen inir nnd Dir.“ 

S. 3 L. 21 von oben lies: IV, 3. anstatt: IV, 4. 
S. 5 L. 26. ■'35-'72U:r: ^bipb. 
S. 5 letzte Lin. lies: V, 6. statt; V, 7. 
S. 6 L. 8 lies: V, 6, statt: V, 1. 
s. 18 LL. 14 u. 15. Y. 17. n:? v. le.: 

Nachahmung: IV, 5. 6. (Stiick 2.): v. 6. niS'^'O “y 
V. 5.: 

S. 18 LL. 23, 24 u. 30 lies; VT, 5. statt VI, 4. 
S. 21 L. 22 lies: Erstens statt: Zweitens. 
S. 24 L. 7 von unten: statt: 
S. 27 L. 5 hinter: kann — einzuschalten; Aber auch. 
S. 38 L. 25 lies: vier Mai statt: 11., 
S. 38 L. 2 von unten lies: IV, 13. statt: II, 13. 
S. 50 L. 4 lies: II, 7. statt: II, 17. 
S. 131 L. 15 lies: Von statt: vor. 
S. 153 L. 4 lies: nun statt: nur. 
S. 177 L. 3 von unten lies: v. lO. statt: v. 11. 
S. 182 LL. 17 u. 18 lies: statt; 
S. 203 L. 13 lies: v. 3. statt: v. 16. 
S. 219 L. 3 lies: meines statt: eines. 
S. 224 L. 6 lies: folgenden merkwiirdigen statt: folgender inerkwiir- 

diger (ohne Komnia). 
S. 224 L. 1 von unten statt: grade lies: haufig und fuge hinter: 

A. T. ein: vgl. z. B. Hiob 30, 28. 
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